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Die Epharmose
der Vegetationsorgane bci Rhus L. § Gerontogeae Engl
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1. Diels.
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Einleitnng.

Es ist Aufgabe folgendcr Untersuchungen, die Epharmose der Vcge-
lutionsorgane innerhalb einer eng geschlossenen Pflanzengruppe zu bc-
schreiben

.

Bishcr hat sich ja die Bolrachlung der Aupassungserschci-
nungcn vorwiegend auf die Vegolation eines mehr oder minder
begrcnzlon geographischen Gebietes bescbrunkt, undauch ferner-
hin werdeii Doristisch-biologlschc Sludien ein wichtigor Punkl des Pro-
gramuies seln, das die pflanzengeographische Arbeit erledigen soil.

Paneben hat man, wenn auch selteucr, sich dcm Vcrstiiiidiiis der
Epharmose auf andcrcni Woge zu niihorn gesucht und in nor ha lb gone-
llschor Vcrbande die Abvvandlungcu der das Leben tragendcn
Organc in ihrer Beziehung zur AuBenweltsyslematisch vorfolgt. Esbiiden
diose Restrebungen eine notwcndlgc Erganzung zu den Arbcilcn der »oko-
logischenff Pflanzengeographie, dcnn unzweifeihaft kann eine befriedigende
L«sung allgeineiner Fragcn nur von gcmeinsamem Wirken bolder Richlun-
gen erwartet werden. Wie die Organe auf gewisse Eigenttlmlichkeilcn
ihrer Umgebung reagieren, hal das physiologischo Experimcnl und nobcn
ihm die biologische Untersuchung dor Vegelationsgebiele aufzudccken;
wie die durch dicso Ronclioncn modificierlen Teile sich \' e r -

hal teu zu
^
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der Blutsverwandten^ das muss die systematische Biologie zu

entziffern suchen: dann wird sie mit ihren Entschoiden das Material

schaffen, das einst Licht bringen soil Ubcr Enlstohung und Entwickeliing

der sogenannten Anpassungen,

In dieser Absicht sind in jtingster Zeit z. B. die Loguminosen in der

verwirrenden Mannigfaltigkoit ihrcr Assimilalionsorgane von Reinke*) ge-

schildert worden. Seine lichtvolle Darslellung, deren Gegenstand eiii-

gehendster Aufmerksamkeit wert ist, wird gelragen von der Auffassung,

dass nicht Causalitats-Spoculationcn^ sondern einfachcs Beschrcibon das

Ziel des Naturforschers sei, dass es sich, initden Worten G. Kiuciiiioff's, wnur

darum handelnsollj anzugeben, welches die Erscheinungen sind, die slalt-

finden, nichl aber darum^ die Ursachen zu ermittelna. Welche Bedeutung

verlangt das Citat nun im Zusammenhang mit unsercn Fragcn? Was ver-

steht es unter ))Beschreiben« , was nennl es »die Ursachen crmillcln«?

Wird etwa jemand glauben wollen, es sei mit der einfachen Boschreibung

im Sinrie der alien )) Syslematika die Arbeit des Biologen gethan? Gcwiss

bildet sie das Fundament fdr alles Weitere, aber in hervorragendem MaBc,

ja in erstcr Linie muss unserc Schilderuug, wie die des Chemikers, slch

— im weilesLea SinnebcmUheUj die Be din gun gen der Erscheinungen —
h

vollzilhlis zu erkennen und aufzuzeichnen.

In diesem Sinne dann nennen auch wir fUr den Pflunzenhiologen die

Beschreibung das nachsle Ziel: das niichsle, und doch noch in so nebel-

hafler Feme, dass man nach der Causalitat zu fragen gelrost untcrlassen

mag. Denn schon die der Wahrnohtiiun ii odei* wisscnschafllichor Deduction

zuganglichen Bedingungen vollslandig zu ergrUnden reicht hart an die

Grenzen unseres Konnens, Man naherl sich viellcicht dem Ideale iunerhalb

ganz beschrankter VerwandlschaftskreisOj doch auch hier bleibt alles

Sttickwerk. Und vollends fUr cine Gruppe wic die Leguminosen, wo nur

den morphologischen Befund und die anatomischen Verhiiltnisse dar-

zustellen kaum eines Menschenlebens Arl^eit ausrelclien mochto, kann

keine Rede sein von einer Boschreibung der erkennbarcn Bedingungen.

Denn dazu ware notwendig erslcns cine grtlndliche Bekannlschaft mit

den gegenwartig jegHchc Art bcoinflusscnden Existenzverlial t

-

nisscn. Dann weitcr

in die systematischen Bezichungen alier fragliclien Formen. Endlich

von groBter Wichtigkcit, aber selten bertickslchligt — wiiren alle nach-

weisbaren Indicien zu sammeln, die liber die Staminesgeschichte Auf-
r

schluss zu gobcn Im stande sind.

In welcher Weise diesen verschiedencn Dinsen raeincr Ansicht nach

bishcr oft vernachlassigt cin genauer Einblick

V

-1) J. Reinke, Untersuchungen iiber die Assimilationsorsane der Leguminosen,

Pringsheim's Jahrb. f. wiss. Dot. XXX, (1S9G, 1897). Die Arbeit dcsselbcn Verfassers

i>Dit! Assimilalionsoriiane der Asparageen (Jaliib. wiss, Dotan. XXXI [1807] p. 207—272)

ist mir erst nach Abschluss des Manu!?crlpts zug^nf^licb gewoiden.

'«
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Rcchnung zu tragcn isl, wlrd aus folgender Darslellung ersichllich werdcn;

vorlaufig schien nur eine kurze BegrUnduDg der Disposition am Plntze.

Zu der Wahl des Unlersuchungsobjectes, der Gatlung Rhus L. § Ge-

rontogeae Engl, bestimmlen mich mil In ersler Linie die RalschlSge nieines

hochverehrten Lehrers, Ilerrn Geheimrat Engler's, dem ich an dieserStelle

meinen innigsten Dank zu wiederholen mir gestalte. Das Material ent-

stammt dem Kgl. Botanischen Museum zu Berlin; einige neuerdings ge-

sammelten Species wurden mir erst durch die Gute des Herrn Prof. Dr.

ScHiNz-ZUricb zugjinglich; audi ihm danke ich fUr seine Unlerstdlzuug

verbindlichst. Ebenso bin ich Herrn Dr. MARLOTii-Gapstadt und Herrn Dr.

SiApF-London fUr wertvolle Informationen verpflichtct.

A. Specielle Arten-Ubersicht der Section hinsiclitlicli

der Vegetations-Organe und Verbreitungs -Verhaltnisse.

Als Grundlage fUr die biologische Untersuchung der Rhus Gerontogeae

wird das Capitel zunachst alles zusammenstellen, was Uber auBeren und
inneren Bau ihrer Vegelationsorgane und das Vorkommen der Arten bekannt

isl. Die Darstelluug der morphologischen und geographischen Verhaltnisse

wurde im Anschluss an die Arbeitcn von SoxderIJ und Engler^) moglichst

dem heute vorliegenden Material gemiiB vervollstandigt und ihr die ana-

tomischen Angaben nach eigenen Befunden hinzugefUgt.

In derNomcnclatur und Specificierung der Formen schlieCe ich mich der Mono-
graphie von Engler an, aus der auch die Reihenfolge der Arten beibehalten ist.

Zum Verstandnis der Beschreibung muss noch iiber das Indument im allge-

meinen vorausgeschiclit werden, dass gewohnlich beide Epidermen des Blattes mit
Anhangsgebilden besetzt sind. Der Kurze halber unterscheide ich slets die conischen,

moisl stark verliingerten Trichoma als »Haarc« schlechthin von den sDruscnn,
welchc in der Kegel als mebrzellige, ± sccernicrende KOpfchen auf kurzer Stielzello

erscheinen.

Die Zahlen fiir die Blattflache wurden unter Annahme elliptischer Blalt-

form nach der Forniel abTi (Mittelblattclien) + 2aibiT: (SeitenblUttchenJ in Quadrat-
centinietcrn abgelcitet; sie sind natiirlich ungenau und wcrtlos als absolute GroCen,
und sollen aiusschlieClich den Vergleich erleichtern.

1
. Rhus rosmarinifolia Vahl. (Engl. M. 404). — s. Fig. i E,FS. 617,

Slrauch 0,6—i,2 m hoch. Mark der Zwcigc zarlwandig, ohne IlarzgSinge. Blatt-
flache 1,8—9. Blattchen schmal-lineal, spitz. Rand ganz, stark uragerollt. Bcliaarung
im wesentlichen auf die Unterseite beschrSrikt: Typische Filzhaare erfullen die Rinnen
des Rollblattes, An den jungen Trieben ist die Umrollung noch wenig wait gediehcn
und da kehren die aufrccht gerichteten Blalior samtlich ihre behaarte Unterseite nach
auCen: so umhiillon sic den Vegetationspunkt mit filziger Decke. Wenige dosorgani-

1J Flora Capensis I, S, 50
'4 i!.

a) in DE Candolle, Monograph. Phanerogam. IV, S. 404—449.
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sierte Drtisen. Epidermis ziemlich seraumig, Lumen 20^25 [Z'/AuBenwand incl.

Cuticula 5—10 ja, Zellen an den Radialwanden pords. Palissaden 80—90 p-.

Schwammgewebe locker; Stomata nur unterseits, vorgezogen.

Standort; Gebtisch, >steinige und felsige Bergplalze^ (Dhkge n. 6812 von Piquet-

berg) ; bei Capsladt »an Abhangen, die im Winter feucht, im Sommcr aber sehr trockcn

sindf.. (Marloth brf. Mitt.).— Verbreitung: SudwesURegion des Caplandes, nament-

lich in der Hugelrcgion von Uitenhage bis Piquelberg.

1404).— s. Fig. 4C, S.617.

Sehr ahnlich Rh. rosmarinifoUa Vahl. Aber Blattflache 7—14. Biaitchen brciter,

jedoch oft an demselben Excmplare schwankend (z. B. zwischen 0/2^0,35 cm), durch-

schniltlich 0,25—0,4 cm. Rand weniger stark umgerollt. Variabel Blattbreile; Blatter

zuweilen mit einigen kurzen Zahnen am Saume (var. hrevifolia Send.)-

Standort: Gebiisch auf stcinigem Boden,— Verbreitung: Siidwest-Region des

stenophylla

Caplandes. Die Var. auf den Vanstaadens-Bergen des Capland. Ubergangsgebictes.

Systematik: Solder bemerkt Flor. Cap. L 507 )>M. rosmarinifoliae much alHcd

and perhaps a variety^. Als Untcrscheidungsmerkmale fiihrt er an kriiftigeren Wuchs,

breitere und meist langere Blatter und pubescente Rispc. — Von dcm Berliner Material

dieser Formen jedoch verbinden nicht weniger als 3 Exemplare typisches RosmarinifoUa-

Laub mit flaumigen oder slSirker behaarten Rispen und Kelchblattern (Mundt et Maire

von Genadendal; Ecklon n. 1088; Sciilkciiteu n, 7827). — Wir haben unter rosmarini-

foUa Vahl demnach wohl nur eine kleinblattrige Form desselben Typus.

Rh s. Fig. 4 A, B, S. 617.

Strauch. Holz gcfiiCrcicher als bei Rk. stenophylla EckK et Zeyh, Blattflache

46—85. Blattchen lincaWanzettlich, zugespitzt, gewohnlich mucronat, selten ausgcran-

det; Randganz, zeigt zuweilen Neigung sich umzurollen. Behaarung nur unterseits

wesentUch : einseits gerichtetc Haare, die zuweilen beglnnende Aufrollung zeigen. Einige

desorganisierte Driisen. Epidermis Lumen 10—15 jx, AuCenwand inch Cuticula

6—8 [i.. Palissaden 50—70 ;/. + 40—50 jj.. S cb warn mzellen palissadenartig, locker.

Stomata nur unterseits, vorgezogen. — Variabel : Blattspitze, Blattflache.

Standort: Gebiisch. ^ Ve rbre i tu n g: Gebirge der Slidwestccke des Caplandes

in den Districten Caledon, Robertson, Slellenbosch, Cape und PaarL

Rh. ol)ovata S. Fig. 5 E, S. 621

.

strauch oder bis 3 m hohes Baumchen. Blattflache 10—20. Bltittchcn ver-

kehrt-eiformig, vorn stumpf oder ausgerandet. Rand ganz oder (gewohnlich) in der

oberen Halfte kurz gezahnt. Die Zahnung tritt bei jiingcrcn Blattern mehr hervor als

spates Behaarung: Ilaarc oben ganz kurf, einzellig, starkwandig; unterseits stark

zuFilzhaarenausgewachsen, W^enige desorganisierte Drusen. Epid erm is Lumen 10[x,

Wand 3—6 jx. Palissaden etwa 30—40 (jl. Schwammgeweb e locker. Stomata

nur unterseits, stark vorgezogen. . ,

Standort: Walder. —Verbreitung: SudabfalJe des Caplandes vom Fischfluss

bis zum Gauritz* -

5. Rh. populifolia E, Mey. (Engl. M. 407).

strauch. Blattflache 45— 53. Blattchen eifiirmig bis rund, vorh 'stumpf oder

spitzlich. Randgekerbt bis gezahnt. Behaarung: oben zahlrcichekurze Haare, unter-

seits Filzhaare und kleine Driisen. Epidermis Lumen 7—11 p., AuBenwand incl. Cuti-

cula 8—10 [JL. Palissaden 80 + 40 [x. Schwammzellen palissadenartig, locker

gefiigt. Variabel BlattzMhnung und Spilzc.

Standort: Steinigc, felsige Platzc. — Verbreitung: Unterstes Oranje-ThaL

* ^ _
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6. RIi. Steingroeveri Engl. Bot. Jahrb. XXIV. S. 500. — s. Fig. 5 A,

S. 621

.

M

Strauch bis 1,5 m hocb, Bl|attnSclie 15—25. liliillchcn oval bis rundlicli, vorn
in stumpfem Winkel zugespitzt. Rand tjanz oder (in der obcrcn imUie) tjekerbt bis mebr-
fach geziibnL B ohRnrnn g, v^ic hei Rh. populifoUa E. Moy, (Taf. XIV C), Epidermis
Lumen 10— 12[j,, AuBenwand 5 (x. Pa 1 issaden 150 -j- 30 jx. Schwa mm gewcbe locker

palissadenarlig. S torn ata vorgezogen.

Stand ort: Felsen.

wBinnen-Vegetationft,

Vorbreilung; GroC-Namaland uahe der Weslcrenze der

H P

Systemalik: Von tlh. populifolia E. Mey. nur durch gcriiigere Laubgru(3e, zii-

wcilen aucb die Blattform unterscbeidbar.

7. Rli. tomftlltosa L. ^Rivr.r. IVf s. Fig. 3, S. 616.

strauch oder klcinor Baum bis 10 m hocb. — Blaltflaclie 25-170. Blattcbon
eifdrmig bis ellipLiscli, vorn schwach zugespitzt, stumpf oder ticf ausgerandct. Bc-
haarung: beiderseits Haare, unterseits verfilzt. Auf der Unlerseite desorganisierle
Driisen zicmlich zabhcich.

saden 60

Epidermis Lumen 10—15 fx, Wand 3 5 jx Palis-
70 -(-40—50 fx. Schwa mm zellen^kurz palissadenarlig. Stoma ta stark

vorgewdlbt. Va riabel Bhitt.

Stand ort: Gebiisch in Tbalcrn und Schlucblcn. — Verb re i tun g: Sudwesl-
Region dcs Gaplandes von Uitcnhage bis Paurl.

Systematik: Durch die var. sweUendamcmis Eckb et Zeyh. )>ma\ime ad R, an-
gustifoUam accedit«. Engler in Monogr. S. 408.

8. rvh. iiicisa L. f. (Exgl. M. 408). — s. Fig, 5 i\ G, //, S. 621.
Strauch 0,3— 0,6 m hoch mit starren horizontaleu Asten. IIolz gefeGnrmj mit viel

Fasertracheiden. BlattnUche 9-18. Blattcbon im Umriss breit-oval bis oblong, vorn
spitzlich Oder abgestumpfL Rand gezahnt bis tief eingcschniKen, die Loppcn stumpf.
Behnarnng: Stnrrc kurze Maare zablreich, dcrcn Wand 3 a bclriigt. Epidermis
Lumen 8 jx, AuBenwand 4 (j.. Cblorencbym fast nur Palissadon: G5—75 + 35— 45 +
25—30 tx^ alle Zellen nuretwa 5;x breit. Leitl)iindoI mitder oberen Epidermis verbundcn,
dort viel Oxalat abgelagert. Auch sonst viele Oxalat-Zcllcn. Stoma t a vorgchobcn,

Verbreitung: Sudwest-Rcgion des Caplandcs;
vom District Paarl nordlich bis Clanwilliam, vorzugsweise in der Ebene.

9. Rh. (lissocta Tbunb. (Rxgl. M. 408). — s. Fig. 5 IJ, C, J), S. 621.
Kleiner Strauch. llolz gcfaDarm, zahlreichc Fasertracheiden, Markzellen stark-

12. Blattchen im Umrisse vcrkelirt-eiformig bis oval, vorn
zugospltzt oder auch vollig abgenacht (var. hrevifolia Engl.), Rand eingcscbniHen ge-

zahnt bis fast fiederspaltig. Behaarung oberseits nur ganz vercinzelt Ilaare und dcs-

Standort: Sandi}.;e Pliitze,

wandig. Bla ttflache 4

organisieite Driisen; unterseits zablreicbe, dickwandige, cinseits gewcndelCj wenig ver-

filzte Uaare (Taf. XIV i?;. Epidermis Lumen 10—20 ;i, Wand 2—4 (x mit 3 (x starker

Culicula. Palissaden lang und schmal (GO—80 p,)* Schwammze lien kurz palis-

sadenartig. Stomata weit vorgeboben. .

Standort: Felsige Stellen, an sonnigcn stcinigen Orten, Sandhdhcn.

breitung: Sud^vesl-Region des Gaplandes, wo sich das Areal fast gcnau mit dem der

Rh, incisa L. f. zu decken scheint: Vom sudlichen Malmesbury bis zum Giftberg jenseits

des Olifant-Flusses.

Ver-

9^. Rh. rosmarinifolia Vahlx dissecta Tlmnb. s. Fig. 4 G, S. G17.

So deuletwohl mitRechtScuLixiiTKK die n. 7872 (vonSaron 60 miiberMeer) seiner

8iidafrikanischen Exsiccatcn. Es sind bei ihr die MiUeliilattchen fast stels lief gezahnt,
1-

diese Zahnc starker am Saumo umgeroilt, als bei der lypischcn Wi. dissecta vorzukommen

-J
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pne-t. Die Seitenblatfchen werden sclte»cr gezahnt angetrofTcn, in der Kegel siud sie

ganzrandig und ebcitfulls umgeschlagen. ^

Es fandcn sich roicldicJj gckoimle Poileukurncr aiif dcni Fnichtknoten.

10. Rli. Krebsiaih'i Presl (Engl. M. 410).

Wegcn schmal gerandeter Dlattslielc von Engler neboti Rh. undulata Jacq. gcstollf,

schcint eine Form aus der Vcrwandtschaft der Hh.mucronota Thunb. darzustellen. Eine
so sclimale Randung des Petiolus kommt schr haufig vor.

Da ein nalicrer Slandort der Pfiauzc (leg. Krkbs Cap. bon. sp.) unbekannt is(, liegt

kein Griind vor, weiler auf sie einzugeheii.

H. Rli. undulata Jacq. (Engl. M. 410).

Strauch. Blattnache 10—45. Clallchen in der Form sehr wcchselnd, vorn spilz,

abi^eslumpfl oder ausgerandet. Rand ganz, gewellt, gezShnelt bis eingescliiiitlen-gezahnt!

Bchaarung: beidcrseits Driisenschuppen. Epidermis Lumen 10—13 jx, AuCcnwand
5—8 [J.. Palissadeii 30 + 25 p.. Sch wammzellen kurz, abcr dicbt ancinander ge-
fUgt. Sloniata zuweilen beiderseits, etwas vorgewolbt. — Variation. Das eUvas
diirftige Material dieser Art ina Berliner Ilcrbar setzt niich nicht in stand, iibcr die Aus-
dehnung der Variation erscbtipfende Angaben niederzulegen. Engler, der eine groCe
Seric gepruft hat, sagt liber die Blattgestalt (Monogr. S. 410]: -.foliorum forma valde
variabilis; -quum aiitem in iisdem ramulis folia valde difi'erant, vix varietates bene
distingiii possunt.

Standort* Gebiiscbe, Grasfelder. —
. Verb rcitiing: tJbcrgangs-Gcbict und SUd-

wesl-Region des Caplandes vom Tembu-District bis zum Olifant-Fluss.

12. Rh. excisa Tlmnb. (Engl. M. 411). — s. Fig. 7 //, /, K, S. 634,
Strauch. Holz geftiBarm. Typische Harzgange im Mark bei einem auch sonst

J

durch starke Secretion ausgezeichneton Exeniplarc [Baur n. 4119); fehlen bei eincr im
librigen ahnlichcn Numnicr von Mundt und Maiue. Blattnache 15—45, bei Exemplaren
vom Ilantam-Gebirge nur 3,3. Blattcben vcrkehrl-eiformig bis oblong oder keilformig;
vorn spilz, stumpf oder ausgerandet, oft altes am selben Aste. Bchaarung: Drusen-
sciiuppen, in verschiedencr Quantitat, hUuflg nur in der Jugend thiitig, zuweilen bis ins

Alter erhaltcn. Ep iderm i s Lumen 5— 1 [jl, AuGenwand 3—5 ja. Palissaden 30 +90 px,

Schwa mmzellonpalissadenartig. Stem a ta beiderseits oder nur unten. — Var label
Blattgestalt und -Spitze (s. o., sehr ausgepriigte Differenzen an denselben Zweigen bei
EcKLON n. U\S). Bei Baur n. 11-19 ist oft an cinem einzigen Blatte ein SeitenblaKchen
spitz, das andere ausgerandet.

Standort: Steinige Ilange. — Verb re itung: Gebirge Siidafrikas: Drakensbergc
von Natal bis zum District Queenstown; von bier den sudlichen Kelten bis litcnhage, den
nordlichen zum Hanlam-Gebirge folgend.

Systematik: »Valde afHnis Rh. undidatae et vix nisi foliis paullo cragsioribus
supra baud resinosis intcgris divcrsa«. (Engler in Monogr. S. 4i1), Von diesen leisen

I

Unterschiedcn greift keiner durcb. »Resinos« oben ist z. B. das Exemplar Bauk n, H19
sehr stark, sonst (in der BluUform) von typischer undulata Jacq, T\'eit abstehcnd.

13. Rh. glauca Desf. (Engl. M. 411)/— s. Fig, 7 C, D, S, 634.
Strauch, Mark obne Ilarzgangc. Bei Hdpefield (Bachmannu. 1894Jund im Hantam-

Geblrge auBert sich Neigung zurVerdornung. Bla ttflache 12—2j. Bliittchen verkchrt-
herzforraig; vorn selten ziigespitzt, in der Kegel abgeflacbt oder haufig stark ausgerandet.
Rand gewobnlich ganz, auch gekerbt oder mit zwei Zahnen jederseifs. Strel setir ver-
schieden lang, gerandet und aufgcrollt, Bchaarung: Driisenschuppen. Ihre Zahl und
Secretion sehr verschieden, besonders stark an den jungen Organcn bei Dulge n. 116^.

Epidermis 10— 12a,Wand 2—4 fx. Palissaden 30— 40 + 30—40 + 2j tx. Schwamm-
ge webe ziemlich typisch, 120 jx hoch. Stomata beiderseits, besonde^ unten.

. -t * ; -.-*;
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Standort: Sandfelder, Diinen, steinigo Berghange. — Verbreilung: Siidwest-

region des Capiandes vom Cap Hanglip bis zum Hantain-Gebirge, — Auch am Zwart-

kops-Fluss in Uitenliage.

U. Rh, Burchellii Sond. (E^gl. M. 412). — s. Fig. 7 G S. 634.

^j5—2 rn boher Strauch, Im Holz zahlreicbe Fasertracheiden, keine Harzgange

im Mark. BlattUUche 1,8—2. Bluttchen keilformig bis verkehrt-berzforniig, vorii ab-

geflacbt, ausgerandet bis tief herzfGrmig ausgeschnilten, alles an einem Astc. Rand

ganz, bei var. (?) tricrenata Engl, mit zwei Kerben. Bebaarung zalilrcicbo Driisen,

deren rcichlicbes Secret erhalten bleibt und die Epidermis bei(]crseits mil einer

20— 30 [i. hohen Lackschicht iiberziebt (Taf. XIV /{). Pa I is s a den 35—45 + 15—20 [i.

Scbwammgewebe aus 4 Lagen palissadenarliger Zellen von 25—30 [jl Uohe bestebend.

Stomala nur uuterseits, mit einem schlotartigen Ringwall durch den Lack nacb auBen

mundend.

Verbreitung: Sudliche Kalayari, bisber bekannt aus der Gegend von Griqua-

towni) (Burchell) und von !Aus {Sciienk in Herb. Turic.).

Systematik: Ob die von Engler als Varietal angesprochene Form mit Buh-

CHELL*s Pflanze genetisch zusammenbangt, muss dahingestellt sein. Ich kennc sie nicht

und babe nur Buhchell*s n. 1722 und das Exemplar von !Aus untersuchen konnen.

15. RL scytophylla Eckl. et ZeyL (Engl, M. 412). — s. Fig. 8D
S, 637.

strauch 1—2 m hoch. Blattflacbe 15—40, Bliittchen verkehrt-eiformig, vorn

convex Oder abgeflacht bis ausgerandet; meist mucronulat. Rand ganz, schwach um-

gerollt. Stiel kurz, breit. Bebaarung: an den jungen Pbyilomcn zahlreicbe Driisen,

die spater desorganisiert sind. Epid ermis: Lumen 25—30 p.. AuCenwand 3— 5 [x, da-

rUber 10—15 jj. slarke Cuticula. Palissaden 70—80 + 30—40 + 30 \).. Scbwamm-
zellen kurz palissadenarfig; das ganzc Schwammgewebe 150 [jt boch. Stomala nur

unlen, im Niveau der Cuticula.

Standort: Steile Buschhange, FelswSnde. — Verbreitung: Randgebirge des

Capiandes in seiner Siidwestecke von Swellendam bis Witsenberg.

16. Rh. albomarginata Sond. (Engl. M. 413)*

Nacb SoNDEit Ftor. Cap. 1, 519 wsehr ahnlich« der Rh. excisa Thunb., stand mir

nicht zur Verfugung. Die Art hat groCere, aber dickere Lederblatter mit weiCem um-

geroUtem Saume. Ihre Verbreitung liegt im tbergangsgebiet des Capiandes (Divis.

Albany).

17. Rh. africaua Mill. (Engl. M. 414).

Kleiner Strauch, Blattflacbe 50— 80, Blliltchen verkehrt-eiforniigj vorn clwas

spilz, Rand ganz. Bebaarung: DriJsen^ die wahrend des Erwachsens desorganisiert

wcrden. Epidermis: Lumen 20 [jl, AuCenwand 8 ijl, dartiber 12—15 ji. hohe Cuticula.

I
PalissadenS Schichtenjede 50—70 [xmessend. Schwammgewebe 4—5 Schichten,

den Palissaden sehr abnlich, nur etwas breiter und 40— 50 [j. hoch.

Standort: Felsige Slellen. — Verbreitung: Siidwest-Region Caplands, in den

Gebirgen, besonders nach Norden zu: von Tulbagh bis Heerclogement.

\.

18. Rk lucida L. (Engl. M. 413). — s. Fig. 7i, B S. 634.

Strauch, 172—^ ^ hoch. Blattflacbe 30—90. Blattchen verkehrt-eiformig bis

langlichj vorn convex bis ausgerandet, oft an demselben Exemplare. Rand ganz oder

1) wZwischen Spuigtand und Vaal-Fluss" Burchell 1722. Ich vcrdankc die Kcnnt-

nis des bisher unpublicierlen Original-Standorles Herrn Dr. Siai'f's liebenswiirdiger

Mitteiluni;'.
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gezahnt {so z.B.Drkge n,6791). Behaarung: beiderseits Driisenschuppen (Taf, XIVO)
ia wcchsclnder Zahi. Epidermis: Lumeo 10—45 [x, Wand 3-^S' jx. Palissaden
50—70 -j- 30— 40 IX. Schwammycwebe 150 [x hoch, nur die auCerste Schicht etwas
palissadenartig. Stoma ta nur unterseits, etwas vorgewolbt,

Standort: Gebiisch an Waldrandern, Bergabhaiigen. —Verbreitung: Caplands
Ubergangsgebiet und Siidwest-Region, voin Pondoland nach SLiden.

Hierher rcchnc ich auch Rh, outeniquensis Szysz. mit groGen Spreiten (Flache

HO— 1^0). — Verbrcilung: Caplandischcs tJbergangsgebict auf den Outeniqua-Bergen.

Rh. Sclilecliteri

S. 634.

s. Fig. IE

Kleiner Strauch. Bla tt flache 5— 6, Bl^ttchen verkehrt ciformig, vorn stumpf bis

in der Jugend thatig.ausserandet: Rand ganz, Behaarung: Driisen besonders

Epidermis: Lumen 15—20 [x, AuCenwand 6—12 [x. Palissaden 50-1-50 + 80—40 jx.

Schwammgewebe locker-kurzpalissadenfOrmig, Stomata unterseits, zahlreich, im
Niveau der Epidermis.

Standort: Felsige Stellen. ~ Verbreitung: Siidlichsle Ketten der Sudwest-
Region Captands, bei Elim. :

20. Rh, scoparia Eckl. et Zeyh, (Engl. M. 415],

Strauch. B la tt flache 10—20. Bl^ttchen verkehrt-eifdrmig bis langlich, vorn aus-
gcrandet; Rand umgerollt. Behaarung: beiderseits zaldreiche Driisenschuppen. Epi-
dermis: Lumeni 0—15 [x^ AuCenwand 5—7 [x. Palissaden 30—40+20—2l;;x. Sc hwa mm-
gewebe locker palissadenartig. Stomata unterseits zahlreich, schwach vorgehoben.

[Variabel: BlattgroBe? Die Exemplare von den Nieuwevelds-Bergen sind um
1
/3 kleiner, und lederiger}

Standort: Gehoize an Waldrandern.— Verbrei t ung: Bishernur imUbcrgangs-
gebiet des Caplandcs (Uitenhage), Ob auch auf den Nieuweveldsbergen (Dkege n. 6803)?

Systematik: Sonder in Flor. Cap. I, 518 vereinigt Drege n. 6803, die mir nicht

vorlag, mit dem EcKLON-ZEviiER'schen Original; ob mit Recht, darf man um so mehr be-
zweifeln, als die 1. c. angefiihrten Unterschiede gegen IVl lucida L. (kurze Pctiolcn,

kleinere Blatter, langere flaumige Rispe) systematischen Wert nicht beanspruchen
konnen.

Rh. horrida Eckl, el Zevh. (Engl, M, 415). — s. Fk. 7 M,
Astiger starrer Strauch, Zahlreiche Seitentriebe vcrdornen. Holz reich an mecha-

nischen Elementen, Auch in der Rinde sind die Stercomschicnen der Harzglinge
untereinander durch Bastbrucken verschmolzen. Mark starkwandig.

0,3

Blattflache
0,56. Blattchen schmal keilformig, vorn stumpf; Rand ganz; Sliel vcrbreitert.

Behaa rung: beiderseits dichtes Indument von Sternhaaren, offenbar metamorphosierte
DrusenfvgLTaf.XIVP]. Epidermis Lumen 10—I5fx, AuCenwand 12—17;x mit diinner

Guticula. Chlorenchym isolateral, beiderseits UO jx hohe Palissadenlagen, deren
Zellen in drei Etagen sich ordnen. In der Mitte dazwischen groBe, rundliche, locker
gefiigte Sammelzellen. Stoma ta schwach vorgehoben.

Standort: Sandige und feisige Pisitzc bei 1000—1500 m.
hoheren Klein-Namaland,

Verbreitung: Im

22. RL longispina Eckl, et ZeyL (Engl. M. 416).

Strauch. Seitentriebe haufig verdornend, HarzgSnge im Mark vorhanden oder
fehlend; Bia ttflSche 12—25, auch groCer, so 55—60 bei einem Exemplare von Ilanglip

(leg. MuNDT et Maire). Blattchen verkchrt-herzformig bis langlich, vorn ausgerandet
Oder spitz, oft an demselben Zweige; Rand ganz; Stiel oft stark verbreitcrt. Be-
haarung beiderseits Drusen, die im Alter desorganisiert werden. Epi derm is Lumen
10—15[x, AuCenwand, 5—7 |x. Palissaden 50+ 50 [x; Sch wa m mge webc locker,kurz-

y^

i



"L

r 1

1
J

^
r

. I

. ^

r_

57G L Dids.

palissadenfijrmig. Stomata unterseits, schwach vorgewolbl. Vaiiabel: Blallfliiclio,

-Spitze.

Standort: Niedriger Buschwald, — Verbreitung: Capland im siJdosUichen

Bergland des Mousungebietes und dcm angrenzenden Ubergangsi^ebiet. Ob Siidwest-

Region?

Systematik: Dass die dcrart zusammengefassten Formen wirklich eine iiiono-

phyletische Rassc darstcilen, kann man bestreilen. Eine Verdornurig der Soiteiitriebe

findet sich vielfach; z. B, bci lih. glaiica Desf. oft cbenso stark wie liier.

23. Rh. rigida Mill. (Engl. M. 416). — s. Fig. 7 I, S. 634.

Aufrechter starrer Strauch . Mnrk olinc Harzgange. BlaLL (laclie 1 0—1 7

,

BlaUchen lineal-keilformig, zugespitzt ; Rand ganz odcr an derSpitzc mit cinem bis zwci

Zlihnen. Beha arung beiderscils Driisen. Epid ernii s Lumen 15—20 |j., AuCcnwand

10—12 ^a, darliber oft noch eine 3—5^ starke Secrelhaut. Chi or ench y m ; 3 Palis-

saden-Schicliten zu je 40—45 p., dann fast kugclformige Schwammzellen von 20—30 fi

Durchmesser; ofter mehr isolateral in G—8 nach unlen zu wcniger stark erniedrigtcn

Zellreihcn, Stomata schwach vorgeboben.

Standort: Hangc, —Verbreitung: Capland: Gebirge im Nordcn der Sudwest-

Retiion vom Winterhock bis Giftberg.

24. Rh. Burkeaiia Sond. (Engl. M. 417).

Strauch. Mark obne Ilarzciinge. Blaltllacbe 12—18. Bliittchcn lonzeltlich bis

oblong, mchr oder minder zugespitzt; Rand ganz. Be ha a rung: sLcrnformig aus-

gewachsene Driisen boiderseits. Epidermis Lumen 8—10 ^j AuCenwand j [x, Chlor-

enchym fast isolalcral; auffallend lacunos; aus 5—6 Schicbten gcbildet, von donen

die bciden oberen 40—50 [1 messen, die unteren kiirzcr sind. Stomata cingcsenkt

und von cinem Vorsprung der Nebenzcllen kuppelartig iiberwolbt (vgl. Taf. XIV S).

Standort: Felsen u. a. — Verbreitung: Central-Transvaal.

24\ RL coriacea Engl. (M. 418).

Die morpbologischen Untcrschicde zwischen dieser Art und der SoNDEirscticn Rh.

Burleana sind hochst geringfiigig, der anatoniische Blaltbau bei bciden identisch und

fiir sie scharf cbarakteristisch,
i

25. Rlu celastroides Sond. (Engl. M. 417]

Straucb. Blatlflficbe 3—6. BlUttchen scbmal-lanzettlich, zugespitzt; Rami go-

welU. Bebaarung geringfiigig, wenigslens im Alter. Ep idcrm is: Lumen 40-13 jx,

WnndS—6a. C hi o re nch ym fast isolateral : erste Schicht 40 p., folgcnde etwaskUrzer.

Standort: Felsen. — Verb rei tun g: SUdost-Kalayarl.

Systematik: liabiluell fift. ciliala Licht. sebr nahe steliend,

26. Rh. ciliata Licht. (Engl. M. 418),

Strauch, durcbscbnittlich 1 m hoch werdcnd. Viclc Seitcntriebe verdornend.

Im Mark HarzgSnge vorhanden. Blattniiche 5—7. Blattchcn schmal-lanzeltlicb,

zugespitzt; Rand ganz, Bebaarung: beiderseits englumige Haare. AuCerdcm kleine

kuglige Druscn. Epidermis: Lumen 5—10 [x, AuBenwand verquollcn 15—20 (x bocli.

Palissaden45—50 + 25— 35ix, Schwa mm gcwebc cbcnfalls locker palissadenarlig,

von zwei 20—30 [x messenden Scbichten gebildet. Stomata schwach vorgezogcn oder

im Niveau der Epidermiswandung.

Standort: Sandigc Stellen; felsige und steinigc Ortc. — Verb reit u ne;: Wesl-

liche Districte der Iluchplatcaus am obercn Oranje und von da iibergehend in die Sud-

ost-Kaiayari.

27. RlLCuneifoliaThunl). (Engl. M. 419). - s. Fig.8 A, 2?, C ,S, 637.

strauch. Holz arm an GefiiCen. Mark ohnc llarzgiinge. B lat tilacbc 5— ^0.

liliiltchen vcrkebrt'Oiformig bis kciifijrmig, vom abgcdacht odcr zugespitzt; Rand in der

r"^
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oberen Halfte gekerbt bis grob gezahnt; ZShne oft starr-mucronaf; Stiel kurz, breit, oft

nahezu fehlend. Behaarung: in der JugenJ wenige Ilaare untl viele lebhaft secer-

nierendeDrusen(Taf.XIVA'); spaterbin beide oblitteriert. Epidermis: Lumen 20— 2r>;j.,

AuCenwand 5—10 rji, daruber einc 4—10 ;x dicke Cuticula. Palissadcn 60— 80 [jl

+ 50—80 p. + 30 {A. Schwanimgewebe palissadenarlig, 250

—

150;i.boch, aus drei

bis funf Scliicbten gebildet, deren inncrste niorklich cliloropbyliarm. Stomala
nur unferseits, schwacb vorgehoben,

Standort: Felsige Hiinge, — A'erbreitung: Raiidgcbirge dcs Caplandcs in seiner

Sudwcstecke, von Caledon bis Witsenberg.

Systematik: Mit Bh, scytophylla Eckl. el Zeyli. durch Ubergange verbundcn.

28. RIl parviflora Roxb. (Fngl. M. 419).

SLraucb. JIolz ziemlich gefiiGreicb. Mark mit Ha rz gii n gen. IJIa t lfla<*lie

100

—

170. Bliitlcben verkebrt-ei-keilformig (s. u.), vorn stiunpf, an einem lixemplar von

Kumaon z. T. ausgcrandel bis ticf ausgesclinittcn; Rand in dor oberen Blattbiilfle ge-

kerbt. Behaarung: Beiderseitsmebrzellige mit braunemInbaItgefullleHaare(Taf.Xl\M),

auf der Unterseile jedoch niebr wie oben. tJberall dazwisclien Driisen. An CuUurexem-
plaren des Berliner Botanischen Gartens ist das Indument erhe])lich reduciert. Ep i der-
mis zartwandig (2 [J.). Palissaden nur eineSchicht lypiseh, 2.o— 3

0fj.
boch ; Schwa mm

-

gewebe locker, S t oma ta nur ut»lerseits, stark vorgew^lbt. — Va r ialion : Bliilfchen

ei-keilfurmig, kreisrund bis verkehrt-herzformig, Dicbte der Behaarung wecbselnd.

Standort: Oft licrdenweise nn unfruchtbaren Ilangen (Stewart-Brandi^ Forest

Flor. NW. India S. 119). — Verbreitung: Subtropiscbe Region des westliclien Iliitin-

laya, 60)— IJiOO m allgcmein. Aucb auf den Pachinarlii-Borgen in Ccntral-lndien.

29. Rh. mysureiisis Hayne (Engl. M. I20J.

Niedriger Strauch mit sleifen, oft vcrdornenden Astcn. Tin Mark keine Harz-
giinge. Blattflacbe 7

—

15; BlaLtchen verkebrt-ei-keilformig, vorn stumpf, zuweilen

fast abges(ut/t; Rand in der oberen Ilalfte gekerl)t, gewellt bis fast ganz; Stiel zuweilen

schmal gerandet, Behaarung sehr wecbselnd: Oberseits einzelne cnglumige Ilaare

und wenige Driisen, unterseits leils Ilaare und Driisen glciclimaCig gemengt (so Wallich

n. 997), teils zablreiche Driisen und die TIaare fast auf die Nerven bescbriinkl (z. B.

Wight n. 547), Epidermis Lumen ^0— 25 [x hoch, AuBenwand 5—10 r/.. Pal issaden
50—60 + 20—30 [i,. Sell wammge webe locker, aber Zellen kurz palissadenarlig.

F

Stomata nur unterseits, mehr minder im Niveau der Wand. — Variation: BlattgroCe

und Behaarung.

Standort: wHerdenweise an heiGen trocknen Pliitzenft (Stkwart-Bkam)is For. FI,

NW. India 119). — Verbreitung: Westhiilfte OsHndiens von Scinde bis Suddekknn.

Systematik: »Possil)]y not distinct from Rh, parvi{lora Ro^b.« (Buandis I, c.)

Daran ist trotz Hookers (F1. Brit, India 11, S. 10) Bedenken kein Zweifel. Es fi'iigt sich

nur, was man unter wdislinct« versteht.

30, RK flexicHulis Baker in Kew, Bull, 1895, p, 31 G.

Slraucli. Blattf liiche 6— 10. Bliittclien eifdrmig, vorn slumpf oder ausgerandet;

Rand ganz. Behaarung: beiderseils lange, ziemlich slarkwandige Ilaare. Driisen klein

und wenig zahlreich.

Verbreitung: Sijdarabien im boheren Iladramaut,

Systematik: Von Baker mit Recht der /?//, mysurensis Hayne zur Seite gestetlt.

Ich konnte nur ein fragmentarisches Exemplar prlifen.

31. Rh. paniculata Wall. (Engl. M. 421).

3— 4 m hohcr, in der Trockenzeit blattwerfendes Baumcben. Blattflache 90

250; Bliittchen oblong-eiformig, vorn spitz oder ausgerandet; Rand leicht gewellt. Be-
haarung: beiderseits Driisen, besonders zahlreich am jugcndlichen Laube und auf der

Botaniauhe JahrbUcber, XXIV. Bd. • 37
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Blalt-Unterseite des Exetnplares von Bhotan. Epidermis; Lumen 10 \x, AuCenwand
3—5 [jL. PalissadenSO— 60 + 30— 40 [x. Schwammgewebe gewohnlich. Stomata
unterseits vorgewolbt. — Variabel die Dichle der Behaarung.

S tan dort: (In Birma) baufig in den»Eng«waldern auf Laterilund in den wTrocken-

waldernff auf kalkhaltigeni Sandstein (Kurz Forest Flor, Brit. Burma S. 319). — Ver-
b r e i tung : Ost-Himalaya, Westen und Norden Hinterindiens bis Yiinnan.

32. Rh* crenata Thunb. (Engl. M. 422).

Astiger kaum i m hoher Strauch. Holz mit engen GefaCen. Keine Ha rzgSnge
im Mark. BIattflache7—15. Blaitchen verkebrt-eifdrmig bis keilformig, vorn vOllig

stumpf, fast abgeslutzt; Rand im oberen Viertel mehr oder minder lief gekerbt, etwas

umgerollt. Behaarung: Haare besonders an den jiingeren Zweigen und Blaiiern,

spStcrhin am Laube vielfach oblitteriert, doch bei gewissen Formen zeitlebens ziemlich

gut erhalten {so bei Pinetown leg. Rehmann)' Driisen uberall^ besonders auf der Linter-

seite. Epidermis: Lumen 10—15 (x, AuCenwand 5—7 |x. Palissaden 30—50 [jl;

ScIiwammzeUen locker palissadenarlig. Stoma ta schwach vorgezogen. — Varia-
/

b el : Behaarung, Groi3e und Textur des liaubes.

Standort: Trockenere Savannen [im Pondoland]; auf dem Sande der auBeren

Duncn kriechcnd (Bacumann in Herb. Berolin.)- — Verbreitung; Monsungebiet Siid-

afiikas von Natal bis Port Elizabelh.

33. Rli. Relimanniana Engl. (M. 422

strauch. Holz gefiiCreich. Blattflache 35--65. Bliittchen verkehrt-eif5rmig,

vorn stumpf, abgestutzt bis ausgerandet; Rand im oberen Vierlel gekerbt. Behaarung:
Haare (Taf. XIV £J, unterseits miteinigen Drusengemengf. Epiderm is; Lumen 8^10 [jl,

AuCenwand 4

palissadenartig* Stomata schwach vorgehoben. Variabel: Blattspitze gewolmlich

stumpf-convex, bei dem Exemplar vom Houtbosch breit abgestutzt oder seiclit aus-

gerandet. Behaarung bei diesem Exemplar ous geraden Trichomon bestehend, wahrend

an dem von den Biggarsbergen die Haare auf der Unterseite zum Aufrollen neigen und

dadurch einc Verfilzung angebalint wird,

Verbrcit ung: Monsungebiet Sudafrikas auf den Drakensbergcn,

34, Rh. teiminepvis Engl (M, 423).

BlUltchen vcrkclirt'Ciformig, vorn schwacli ausgcrandct;

5jx. PalissadenSO—7 0-t-40 + 15[jL. Schwa mmgewebe lacunds-

Blattnache 20 2»<0.

Hand an den Seilenblaitcben ganz oder (wie am Mitlelblaltchcn gewohnlich) gekerbt.

englumige Haare, unten auch Driisen. Palissaden 30 u,Behaarung stark:

Sch w ammzellen locker, palissadenartig. Sto mn ta unterseits, schwach vorgehoben.

Standort: Kiesiger Strand. — Verbreitung: Benguella.

35. Rli. acutidens Engl. (M. 423),

strauch. Biattnache 15— 130. Bliiitchen eiformig bis keilformig; Rami in der

oberen Hiilfle spitz-gczahnt. Behaarung besonders unterseits Driisenhaare, bei der

Form des Pondolands (im Alter wenigslens; oblitlericrt. Epidermis: Lumen 10—15,

AuCenwand 5[x inch Culicula. Palissaden 10 0—110 + 50—60 [x, beider Transvaalform

kiirzer. Sch warn mge web e ziemlich typisch. Sto ma ta bei dem Exemplar von Trans-

vaal beiderseits, bei dem anderen nur unten, schwach vorgewolbt.

Verbreitung: Monsungebiet Siidafrikas: I. Houtboschj 11. Pondoland.

Systematik: Die von Engler hier vereinigtcn beiden Formen stimmen zwar gut

in der Bezahnung des Blattsaumes, wcisen aber sonst betiachtiiche Verschiedenheiten

auf; das Exemplar des Pondolandes hat doppelt bis dreimal gr6Cere Blatter als das

andere. Andere Differenzen siehe oben.

36. Rli. villosa L, f. (Engl. M. 424 cum variet.). — s. Fig, i A—^D
7

J^ S. 579.
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Fig, 1: A^-D \'d\'\iih\\\ivLl dev Rh. villosaL, f. 1 ii Form, Spi Ize u nd Ran d Jes

Blattes* (AbgeLildel stets'nui' das MiHelblultchen!) A \ar/cuneifoIiolata Eni^l,

(Usatnbara Bucuwald n. 180 u. 27 0). — B var, tomehlosa Oliv. Mittelbliitlchen zweier

Blotter, die zwisclien benacliba r ten Internodien stehen! — C var. dcntata Kngl.

(Stchlmawn n<'13f3) 1. junges, 2. erwachsenes Blatt. '-— D Yi\v/'massaiensis Engb

E Spitze eines Blattchens von Hh, laevigata L.(Massaisteppe
J

Fischer).
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Slrauch bis kleinor Baum, Im Mark HarzgSnge vorhanden. Blattflache 25—55

bei der lypischen Form, oft auch groBer: z. B. var. pondensis Engl, 75^ var, bidenticulata

Engl. 250 etc. BlSiUchen gewohnlicli verkehrt-eiformig, doch auch lanzetllich (var.

gracilis Eng].^ var. obtusataEugi^n.B,]^ vorn mucronat-zugespilzt, abgeflacht oder oft aus-

gerandet, alles oft an einem Zweige; Rand normal ganz ; audi gekerbt-gczalint (var.

crenato-setTataEn^]. u. a., mit zwei groGen Zahnen am Mitlelblattchen (var. hidenliculata

Engl.) Oder mit mehreren mucronaten Ziihnen (var. dentata Engl.); Petiolus rund oder

halbrund mit liefer Furche; vcrbreitert bei Burchell n. 4595, Beliaarung fiochst

variabel; durchweg Haare und Driisen (Taf. XIVF) gemischt. Anjungen Exemplaren meist

reichlich, geht das Indiiment spalerhin bei vielen Formen teilweise verioren; am dauer-

haftesten erweisen sich die iibcr den Leitbiindeln und an dem Rande inserierten

Trichome. Ausnahmslos ist die Unterseite starker behaart, als die obere, wo das Indu-

menl meistens reduciert erscheint. Ansehnliche Behaarung der Oberseite haben jedoch

var. tomentosa Oliv.. manche Exomplare aus Nordtransvaal, var. ponderisis Engl., var,

gracilis Engl, sowie var. grandiflora Oliv. aus dem Nyassaland,

Auf der Unterseite sind beim Typus Haare iind Driisen in gleichem Verhaltnis un-

gefalir gemischt. Auf Koslcn der Driisen jedoch wallen die Haare vor bei den Excm-

plaren vom Ruwenzori, bei var. bidenticulata Engl., var. tomentosa Oliv., gewissen

abessinischen Formen, var. dentata Engl, und bei var. upingtonica Diels. Der umgekehrte

Fall, Steigerung der Driisen, Schwinden der Haare, zeigt sich namentllch bei den Formen

von Zanzibar und des gegeniiberliegenden ostafrikanisclien Litorales, ferner an der var.

glabrata Engl, von Port Elizabeth, bei var. massaiensis Engl., var. grandiflora Oliv. und

var. obtusata Engl, aus Huilla. — Epidermis: Lumen 10—15 [j.^ Wand 2—5 [j., noch

starker z. B. bei var. massaiensis Engl. Palissaden 40—70 -f- 30—50 [x, S chwa m m-
zellen verschieden, oft palissadenartig. Stomata meist nur unten* Beiderseits z. B.

vom Amboland. — Variabel: Form, Rand, Spitze, Stiel, GrtiCe des Blattes [s. Fig. 1).

Gewohnlich ganzrandig beblSttorte Formen zeigen in der Cultur das Auftrelen von

Zahnen: so ein Exemplar aus dem Karlsruher Garten 1834 im Herb. Berolin.

Standort: Trocknere Platze von Meereshiihe bis 2500 m [so in Abessinien]. Adier-
i

farnfnrmalipn (Usambara, Buchwald), Rodungsgebiet (Uiuguru, Stuhlmann), trockne Orte

in Sandboden (Zanzibar, Hilderrandt), Gebtisch auf Diinen (Pondoland, Bacejmann

D. 828)j Savanncnwiesen (var. bidenticulata Engl, im Pondoland, Bachmann n. 818). Im

Schatten der Leucadendron-Besiixnde (Tafelbergl, Thalweg des Bergflusses (Zwarlland,

Bachhann n. 1556). — Verbreitung: Wahrscheinlich ganz Afrika siidlich der Sahara

in alien etwas besser bewSsserten Gegenden, doch mit Ausschluss des westlichen Wald-
gebieles. Sichere Fundgebiete z. B. Sencgambien, Abessinien Woena Dega, Bongoland,

Ruwenzorij Deutscb-Ostafrika fast uberall, stellenweise wichtiges Formationsglied des

Buscbes {z. B. Mlalo Holst), Uganda, Nyassaland, Angola von Pungo Andongo siidlich,

cistliches Siidafrika bis zum Tafelberg und an den perennirendcn Wasserlaufen des

Winlerregengebietes noch welter nordlich.

37. Rh. tridentata Sond. (Engl. M. 425).

Straucb, 1 m boch. Blattflache 100. Blatlchen eiformig-Ianzetllich, zugespilzt;

Rand ganz bis mehrzahnig. Behaarung beiderseits reichlich, unlen mit Driisen ge-

misclil. Epidermis: Lumen ^2— "15 jx, Wand 2 [x. Palissaden 50—fiO-|-3C—35 [a.

Sch wammge webe gewohnlich. Stomata vorgcwolbt.

Verbreitung: Bergland Natals.

Systematik: Steht Rh. villosa L. f. ganz nahe. Der Unlerscliied »the cuneate

irilobed or tridentate terminal leaflet« (Sonder in Flor. Cap. I, 511) besilzt keine Con-

stanz.

38. Rh. abyssinica Hochst. (Engl. M. 426).

Strauch bis 3 m hoch. Blattflache 100—250. Blaltchen oblong-elliptisch; spitz;

¥ 1
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Rand ganz oder etwas gewellt. Behaarung gut entwickelt, Haare und Driisen beson-

ders unterseits. Epidermis; Lumen 12— 13 ;jl, AuBenwand 3—5 p., Palissaden
60—75 + 30—40 [i, Schwammgewebe gewOhnlich. Slom a ta wenig vorgehoben*

Stand or t: Berghiinge 600—1700 m, — Verbreitung: Randgebirge Noidabessi-

niens von Habab bis Memsach,

39. Rh, Kirkii Oliv, (Engl. M. 427J sah ich nicht.

Nach Engler I. c. nahe mil Rh. abyssinica Hochst. verwandt, nur kurzer gestielte,

raehr abgerundcte Blatter.

40. Rh. Marlothii Engl. (Botan. Jahrb. X, 37).

2 m hoher Strauch. Mark ohne Ha rzgSnge, Blattflache 7-^100, Biiittchen ver-

kehrl-eiformig-oblong; vorn stumpf odermucronulat-zugespitzt; Rand in deroberenHalfte

gekerbt. Behaarung gering. Beiderscits cinige mcist einzellige, starkwandigc Haare

mit wenigenj ziemlich kurzkopfigen desorganisierten Driisen gemischt* Epidermis
mit 3— 5 jji starker Wand. Chiorenchym Tast isolaleral, zum Teil locker: Palis-

saden 60—7 0-j- 35— 45 ijl; unterseits wenig kiirzere Zellen. Stoma (a beiderseits^ doch

unten mehr,

Standort: Steinige Stellen bei 900 m (bei Otyimbingue). — Verbreitung:
Ambo- und Damaraland zwischen den 18" und 23" s. Br.

Systematik: Wird von Engler mit Rh, crenata Thunb» verglichen, an welche

die mangelhafte Behaarung und die Kerbung erinnert.

41. M. refracta EckL et Zeyh. (Engl. M. 427).
. I

Strauch; zuweilen mit verdornendcn Seitenlrieben* Blattflache 9— 15. BJattchen

keilformig, vorn stumpf oder etwas ausgcrandet; Rand ganz, zuweilen etwas wellig oder

sogar mit einigen Zahncn, leicht umgerolit. Behaarung: eiiiige Haare; unten mehr

Driisen und die Haare auf Rippen und Rand mehr beschrankt. Epidermis: Lumen

15 |JL, AuBenwand 2—5 jj.* Palissaden 70—80+35— 40 jjl. Schwammgewebe ge-

wdhnlich. Stomata schwach vorgewiilbt.

Verbreitung: SUdafrikanischcs Monsungebiet von Zutuland bis zum Hanglip

und auch auf den Gebirgen des SUdwestabfalles (so Drege von den Drakensteen-Bg.).

42. Rh. puherula Eckl. et Zcyh. (Engl. M. 427),

Strauch 0^5—2,5 m hoch; zuweilen mit verdornenden Seilenlrieben. Blattflache

5—15. Blattchen verkehrt-eiftirmig bis oblong, mucronulat, sellener stumpf; Rand ganz,

etwas umgerollL Behaarung: Haare und Driisen gemischt, aber nicht zu zahlreich.

Epidermis: Lumen 10 [x, AuBenwand 2—3 [x. Palissaden 40—50 + 30—35 (j..

Schwammgewebe iiewohnliclj. Stomata kaum vorgehoben. ~ Variabel Blatt-

Spitze.

Standort: Triflen, Gebiisch an Berghangen,— Verbreitung: Siidafrikanisches

Monsungebiet in den Gebirgen des Siidens und ihrem Abfall vom Pondoland bis Albany.

Systematik: Von Rh, refracta Eckl. et Zeyh. und Rh, trideniata Sond. nur durch

Reduction des Blaltes in Stiel und Spreite unterscheidbar. Rh. trideniata Sond., tiber-

haupt eine krSirtigere Form, besitzt entsprechend reichere Inflorescenz, was Sondeu (Flor.

Cap. I '512) ais von Rh, puherula EckL et Zeyh. scheidenden Gharakter geltend maclit.

V 43. Rh. incaua Engl. (M. 428).

a Sehr asliger Strauch, As te mit hSufig verdornenden Seitentrieben. Blattflache

4— io. Blattchen schmal-oblong; vorn meist abgestumpft, selten spitz oder ausge-

schnitten; Rand ganz, gewellt oder mit einzelnen Zfthnen versehen, leicht umgeroUt.

Behaarung: Haare beiderseits in mSiCiger Zahl. Driisen im Alter oben wenige,

dase^en die Unterseite dicht bedeckend. Ihre Zellen wachsen in unregelmSBiger Weise
D'^D

aus, so dass ein verfilztes Indument entstebt: (vgl. Taf. XIV (?), Epidermis; Lumen
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42— i 3 [J., Waiui 2— 5 [J.. Palissaden 30—40 [x. Schwa m in geweb e lypiscli. Slo
1

mala vorgowolbt. Variabcl Blattrand uiid namontlich -Spilze.

Verbrcitunt;: Ccnlral-Transvaal auf dcm o Bosch veld «.

h P

44. Eh. Welwitschii Engl. (M. 428).

Asligcr Strauch 0,G— 1,5 m. Blatlfltiche 3')—50^ BlatU-Iien elliplischj voni spit/,

Rand gunz. Behaarung: in dcr Jiigcnd beidcrsoits Filzhaorc^ die obcii spator in

spinncwebarligcn Flocken abrallen. Unleii bleibcn sic eihallen, aufgerolll und zu dichlem

Indumenl verwoben, Danebcn Drii^en. Epidcrinis: Lumen 10 [a, angcfiillt mil

brauncm Inhalt, Palissaden 60—70 -j- 30— -'lO [x. S chwa m mgewcbe lacunds.

Slo m a ta vorgewolbt.

Slandort: Buschformationen dcr IlUgolrcgion von lluilla,

45. Kli. divaricata Eckl, et Zeyh. {Kngl. M, 429).

Kleiner Strauch. Biattflache 6

—

12. BlaUchen stumpf, ausgcrandot oder mncro-

nulal ; Rand ganz, gewcllt oder mil cinigcn Zahncn, ofl ctvvaS uragcroUt. Behaa rung:

Oberseits Htiare und Driisen, die wiihrend des Erwachscns zum Tell schwinden. Untcn

verdriingt ein Filz sehr zalilreichor Driisen die llaare fast vollig bis auf Rippe und

Rand. Palissaden 60—70 u. Sch w a m mgewebc und Slo m a ta gewohnlich.

Var label : Blattrand und -spilze.

Standorl: Berghangc. — Vcrbreitiing: In den Grenzdistricten zwiscben dcni

sudafrikanischen Monsungebiet und der Compositenregion.

46. Rli. fulvescens Engl, in Herb. Berol. [Wh divarkaia EckK et

Zeyli. var. fulvescens Engl. M. 429).

Blattilachc 25—30; Bliittclien broil- oblong ^ mucronal, zuweilcn abgcflachl

Rand bcsondors am Miltelblallchen mit mehrercn Zahncn, an Aiin SeilenbliiUcben oft

ganz. Behaa rung: oberseits einzellige, starkwandigc llaare und cinige Driisen;

untcn wcnigc llnarc und zicmlich viclc Dri^iscn.

Verbrcitung: Siid-Transvaal auf dem Hoogcveld.

47. Rh. amplaEngl. (M. 429).

Zeigl, abgesehen von dreimal groGeren Blallein ^Flache 140— 170), kaum Unter-

schiedc dev Epharmose gegenuber lih. Welwitschii Engl. Uberhaupl dUrfte es sich hier

1 -

um sehr hestehende Formcn handeln.

Stand rt: OlfeneBuschfeldcr.— Verbreit ung: Nord-Angola (Pungo Andongo).

48. Rh. pyroides Burch. (Engl, n: 430].

strauch "i—3 m hoch. Aslc mit zuweilen verdornenden Seitenlrieben. Holz rait

vielcn ansehnlichen <]cfaBen und viclen ilarzgfcingen im Mark. Blatttiaclje 25— 45,

Blaltchcn elliplischj vorn zugespitzt oder abgeflachl bis ausgcrandel; Rand gewohnlich

ganz, zuweilcn aucb gcziibnt (var. suhdcnUtta E. Mey.). Behaarung: Haare im all-

gcmoinen wcnig entwickelt und ini Aller oberseits nur auf den Nerven erhalten, zu-

weilen sclbst untcn fast vcrschwindetid (var. glabrata Sond.), Andere Formen zeigcn

sich conservaliver im Indument [z. B. Baur n. 856 von Shilob), Driisen wenigslens

unterseils ziemlich reichlich. Epidermis verschieden groG; die Wand von ver-
w m _

scbiedener Dicke, bei spiirlich bchaartcn ziemFicli slai'k (z, B. Bachmann n. Gl von

Mooresbury-Zwartland: Lumen 10— 1 i^ [Jt, Wand 7 ^ji, Gulicula 2—^;i jj.). Chlorenchym
quanlitativ verschieden entwickelt. Stomata vorgewdlbt

—

Variabcl: Blaltspilze,

Rand, Behaarung, Biattinncres.

Slandort: Buschige Slollen, gem in Flussauen u. dgl. Vcrbreitung:
Abessinion (Steudneu n. 618 ex Engl. M. 4 34). Siidafrika von Mossemedes und Nalal

zum Cap, rait Ausschluss allcin des Karroo.
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Systemalik: Sonder schon belont die systematisch eng«fl Bezirhungen zu

Rh. villosa L. f.; )) vielleiclit nur VarietSt« (Flor, Cap, T. 5H).

49. Rh, glntiiiosa Hochst. (Engl. M. 431] .

*

GroGer Strauch odcr Baum. BSatlflaiche 1[>0—350. Blattcheti langlich-lanzetllich,

vorn stark zugespitzt, seltener abgestumpft; Rand ganz, Behaarung oberseits

apMi'lich : einige Drusen , noch seltener Haare an den jiingeren Blattern (so z. B.

ScHiMPER n. 904); unterseils ebonfalls nur spiirliclie Haare, dagegen typisclie Drusen.

Epidermis: Lumen 1 — \ 2 [}., AuCenwand 2—5 jj., Palissaden 30—40 + 20—25 [x,

Schwammgewebe gcwohnlich, S tomata schwach vorgcwdlbt. — Var label:

Blattspilze.

Standorl; Bergwiilder 1900—2900 m, — Verbreilung: Abessinien^ Kiliman-

dscharo, Seengebiet.— Auch Huilla nach Hiern, vom Typus durch bedeutend schmalere

Blatter und unten etwas tlaumige Mittelrippe ausgczeichnet« (Welw. PI. 182),

50. Rh. Ruspolii EngK Msc.

An buschigen, grasigen Stellen des Galla-Hochlandes [Riva n. 1317)^ wenig unter-

schieden von voriger.

51. Rh. thyrsiflora Balf. fiK

strauch oder B£iumchen, bis 7 m hoch werdend, Mark ohne HarzgSnge. Blalt-

fliiche 25—325. Blattclicn breit-oblong, vorn sturapf, sellen ausgerandet; Rand ganz.

Behaarung: In der Jiigend mehrzellige Haare und oben einige, unlen zalilruiche

Drusen (Taf. XIV i), die spSiter wie die Haare oblillerieren. Epidermis: Lumen 15|i.,

AuCenwand 5 \u Radialwande zart, die Zellen mit (trocken) braunem Inhalt erftillt.

Palissaden 160— 170 H- 50—60 [x. Schwammgewebe gewohnlicb, Stomata mit

Hiirnchen, in der Ebene der Epidcrniiswand. — Variabcl: Blatlgr"oI3e und Anzahl der

Blatlchen, ofters nur i enlwickelt!

Standort und Verbreitung; Hinge und Thaler der Hiigelregion von Socotra,

eines der gemeinslen Geliolzc der Insel.

Systematik: Balfour (Flor. Socotra 62 f.) disculicrt ausfiihrlich die Verwandl-

schaft mit Rh. paniculata WalK und glaubt beidc fast idenlisch. Vgl. dazu S. 597.

52. Rh. lougipes Engl. (M, 431).

strauch, ^^j^—^^j^m hoch, Bl at t flaclie 1 00— 1 HO. Blatlchen breil-elhptisch, vorn

mucronat; Rand ganz. Behaa r ung diirftig, wenige Driisen.

Standort: Offcnes Buschland, Verbreitung: Angola (Golungo Alto),

Epharmonisch wenig hcrvortretendc Species, nahe verwandt mit Rh. pyroides Burch.

und Rh, Anchietae Ficalho et Hiern von Huilla,

53. R. mucronata Thunb. (Engl. M/432).

strauch. Seitentriebc zuwellen zur Verdornung gcneigl [im Zwarthmd). Hoiz

meisl gefaCreich, Mark ohne Harzgan ge. Bla t tllache 40—50. Blattcheu lanzetllich,

vorn acuminat, stumpf, abgeflacht oder ausg det; Rand ganz, selten mit einzclnen

Zahnen (var. dentala Engl.) ; Sliel nicht selten etwas verbreitert. Behaarung oben

sehr spiirlich: auf den Nerven einige iiaare (so Ecklon n. 683 u,a.), sowie Drusen

(Taf. XIV//). L'nlcrseits seltener Haare (Schlecuteu von Saion), mcist nur Driison zahl-

reicher. Epidermis: LumeiM [j,; AuBenwand 4— 8 [j.. Stomata unterseils, schwach

vorgewolbt. — Variabel; Blattgestall und -spitze, Epidermiswand, Palissadenliohe.

Blattzahne besonders an cullivierten Exemplaren nicht seKen (e\ Hort. BeroK 1854 z. B,

in Herb. Berolin.)-

Verbreitung: Siidkiiste und besonders
1

Standort: Berghange, Busclifeld.

Siidwesl-Region des Caplandes an den Gebirgen und in der Ebene, — Transvaal
:
Magalis-

berge? (Zeyher n, 34 OJ, Pungo Andongo? (Hiern Welwitsch Plants S. 183),
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Systematik: M.mucronata Thwnh. ist von Rh. pyraides Bxxsoh, kaurn zu (rennen.

Die erstere soil sich durch »ramuU dense pilosi« auszelchneii ; aber es giebl eine var,

glabrala Send., wo dor Flaum vollig felilt, — Auch Rh villosa L, L var. apiculata EngK
gleicht beiden auffallend.

54. Rh. Zeyheri Sond. (Engl. M. 433J,
Strauch. BlattnSche 12—50. Blattchcn vcrkchrt ciformig-lanzclllicb, vuinspilz;

Rand ganz, ctwas gcwellL Behaa rung minimal: sclbst an jungen BlUUern nur ganz
vcrcinzeltc Haarc oder Driisen. Stomata beiderscils, bcsonders zahlreich untcn.

m

Variabel: BlattgroGe und -form.

Standort: Gebiisch. ~ Verbreitung: Transvaal nordlich dor Magalisberg-

Breite.

Hh
Kann von vorigcn schwer getrennt werden: die Blallstieilange ist variabel am

sclben Exemplare und ebenso schwankt die Spitze der Kelchblatlcr bcdcutend.

56. RLnitidaEngl. (M. 433).

Blatlflache 50— l-fO. Blattchen lanzettlich, vorn spitz; Rand ganz. Behaarung;
unten ziemlich viele Driisen,

Standort: In lichten Waldern der Berlinia panicnlata Bentij. — Verbreitung:
Angola bei Pungo Andongo.

Hiervon konnte ich nur Fragmente priAfen.

57. Rli. grandifolia Engl. (M. 434],
a. m

» Propter foliorum formam hie locum habet, attamen ex afUnitate sua natarali prope
Rh. discolorem ponenda est, quacum magis quam cum altera specie corigruit<( (Engl.
I. c.). Wird bei RL discolor E. Mey, erwJihnt werden.

58. Eh. deiifata Thunb. (Engl. M. 435),

Aufxechter Strauch. Blattfliichc 12—35. Blattchen eitormig bis liinglicli, vorn
zugcspitzt Oder abgcnacht; Rand grob gekerbt-gezahnt mit spitzigen Zahnen, oflers von
collencbymartigen Zellen gebildet, Behaarung: Driisen, Epidermis: Lumen 20 jj,,

Wand 4—
7 [x. Sto mata schwach vorgcwolbt. — Vuria bcl Blattspitze,

Standort: Steinige Orte, Buschbestiinde, bis loOO m. — Verbreitung: SUd-
afrikanisches Monsungebiet am Ostabfall von Natal bis Uitcnhage.

59. Rh. Sonderi Engl. (M. 436).

Strauch, 1—3 m hoch, Mark ohne Harzgiinge, Blattflache 30—80, zuweilen
auch kleiner. Blattchen verkehrt-eiformigj spitz; Rand mit mucronaten Zahnen. Be-
haarung variabel, Drusen, Haare in wcchselnder Zah!, bald beiderseits zahlreich, bald
nahezu verschwunden. Epidermis: Lumen 5—10 p-, Wand 3—8 ix. Palissaden
35—60 + 20—30 [J.. Stomata mehr oder weniger vorgewolbl. — Variabel BlattgroCc
und namentlich Behaarung: die Quantitat der Haare bedingt Englek's drei Varietaten
a) glaherrimay

P) pilosa und ^) pilosissima.

Verbreitung: Sudafrikanisches Monsungebiet von Nordlrans vaal bis Pondoiand,
namentlich auf den Drakensbergen verbreitet,

w

60. Rh. Bolusii Sond. (Engl. M. 436).

Strauch. Mark ohne Harzgange. BlatLHache 15—30. Blattchen oblong, vorn
spitz, zuweilen abgenacht; Rand gezalmt. Behaarung; beiderseits Driisen. bcsonders
unten. Epidermis: Lumen 8 ;j,, AuCenwand 5—8 ix. Palissaden 45—50 + 35—40 ^x.

Sc h w a m mge w ebe gewohnliclh

Standort: Berghange bis HOG m, — Verbreit ung: Nordliche Randgebirgc der
Karroo bei Graafreinet.

Systematik: Die Zahnung ist an crwachsenen Exemplaren weniger tief als bei
Rk dentnta Thunb., aber an jungen Blattern bcsser hervortretend. Die Bmtler sind meist

L .
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langer als'*bei jerier, aber einzeliie kiirzcre fehlen nichl; so dass ich P^. dentata Thunb.
fiir die niichste Verwandte dcr RL Bolusii Sond. halte, von der iibrigens erst wenig
Material bekannt is(,

61. Eh. oxyacantlia Cav. {ENCii. M, 437J,
— s. Fig. % S. 586.

SIrauch bis kleiner Baum. Aste abstehend, oft vcrdornend. Harzgangc im Mark
zuweilcn vorhanden. In den verdornenden Seitenasten wenig GefaGe und das Ilolz fast

Ydllig ausStereom bcslehend. Blattflache 2—25: Seitcnblattclien 0,8—2x0,2—0,8 cm,

Mittelblattchen >l,2— 4 X0,3—1,2 cm; Blaltchen eiformig bis langlich, vorn meist

stumpflich; Rand ganz schwach gekerbt bis tief gezahnt, ZShnc oft unregclmaCig;

Petiolus oft bedeutcnd verbreitet, aber die »Flugeht nach oben gefaltet. Beliaarung:
Haare nur an Rand und Nerven eines Exemplares von Beirut (leg. Lauillaudikre). Sonsl

allgemeinDriisen (Taf. XIVG), die am erwachsenen Blatt jedoch functionslos und oft des-

organisicrt erscheinen. Epidermis; Lumen 5—15 fx, AufJenwand 5—18 (x, Cuticula

durchwegnur schwach. Palissaden 30—C5 + 20—40 [x. Schwa mm gewebe lacuniis,

seine Zelien meist kurz palissadcnartig. Stomata normal nur unterseits; bei den

Exemplaren von Palermo auch oben. Variabel: GroCe, Umriss, Behaarung des

Laubes, Epidermis und Chlorenchyra: (MaBc in a)

Localitat Sammler Epidermis- Palissaden- Schwa mmzellen-

AuI3en\vand. hohe h()he

Beirut LAKILLAEtUIERE 8 20 + 17 30 +20
Palermo Ross 1887 S—

8

50 -h 40 30 + 30
Ben Ulid ? 1879 13 40--55 + 40 25 + 40
Fl Kantara Chrisi <2~14 45 + 30 25 +25
Biskra SCUMIDT 1857 16—18 60-—65 + 40—35 20 +25
Mogador Ball 1882 15—16 65+35

1

90 +30

Vgl.zurVariabilitat diescr Species auch J. Ball (Spicileg* Flor. Maroccan. in Journ.

Linn. Sue. XVI, S. 393); »Rfms oxyacantka Caw. est species summopcre variabilis.

Monente ipso Scijousboe var. albida nostra, quae primo aspectu valdc diversa foliolis

Icviter crcnatis subintcgerrimis canis, cortice albido, ramis inerraibus, culla in Horlo

Hafnicnsi exuit canitiem et lomcntum (?)i) foliaque evaserunt glabra et mygis crenala

quam in planta spontanea.

Standort: Diirre Kalkhiigcl, sandige Platze. Verbreitung: Makarunesien

vereinzelt (Sol, Teneriffa). Randliinder des ganzen sudlichen Mitlelmeerbcckens von

Marocco bis Pala^tina und Syricn» siidlich bis in die Sahara hinein (Egeri 24'^ 15' n.Br.)

und an der nubischen Kliste bis zum Solurba [^^^ n, Br.). Auf der Insel Linosa und

selten im westlichen Sicilien.

62. RIl pentiiphylla Desf, [Emu, M. 438). — s^ Fig, 2, S. 586.

In typischer Form von Rh. oxyacantha Cav» unterschieden durch schmalere

Blatter mit 3—7 qcm messender Flache und zuweilen ganzrandigem Saume, durch

etwas schwiichere AuGenwand und isolateralen Blattbau; im ganzen 4—5 Lagen von
I

40—70 [x langen Palissaden, nur in der Mitte mehr oder minder kugclformige

Sammelzellen. —
Standort: wie Rfi, oxyacantha Cav. — Verbreitung: Im Weslen mit Rh. oxya-

canlha Cav. Ubereinstimmend, beide dort oft nahe bei einarukM'. Ostlich von Slcilien-

Tunis, wie es scheint, fehlend.

' Systematik: Dem von Engler unler Rh. oxyacantha Cav. und Rh. pentaphylla

Desf- zusammengefassten Formenkreis verlieh de Candolle soincrzeit selbstiindigen

Variabel wie vorige.

i] Ich kennc diese Varietiit nicht

.

^-^:-

r I

.--.1 -

i 1

r-"

\ *'

\ .

^
nj

^ J

. fm.

'.

f ft



'.I. 7

'. - . »
',. -^ -n-

t

, 1

t

J 3.

J -
h

1 :"'i

^\ -

A.

•^1
r ^ f -m

\

^

'

; V
i

'

- F T J

-h

1 I

586 L Diels.

Sectionsrang (§ Thezera DC), in Anbctracht dcr .so luiufigen Fimfzahlii:koit des Blatlos.

Dcmgegcniibcr hat Englkh') bereits darauf liingcwicscn, dass dicsulbe AbnormiUit gc-

letjenllich bei zweifellos ochlen Gcrontogcen cbenso vorkomme, z. B. bci Hh. fulvcsccns

Engl.; Juich he\ lih. ciliata T.iclilcnst. constatierte ich derarliges nicht soltcn. Es stcht

daher die Zugt'horiijkcit dcr Rh. oxyacantha Cav. zur Gerontogcen-Abloiliing aiiBer

Fragc. Speciell an welchc Art sic sich efwa anschlicGt, wird in cinem spaleren Kapitcl

erortcrt wcrden. *

Von der Vercinigung der gcwobnlich als distincte Species bcbandoltcn lih. pcnta-

plujUa Dcsf. mit I\h. oxijacantha Cav. hat die groBe Verschicdenlieit einzelner ihrer
-t r

Fornien bislior die Auloren abgebalten. Doch wird man mit diescr Uborlieferung

viollcicbt in Ziiknnft brecbcn raiissen ; die A^erhaltnissc am natiirlichen Slandorlc dcr

Piliinzc schQJnon dazu aufzufprderr), Wcilvolle Aufschlussc dariiher verdanke ich der

^-

V,

r -

^k" "!, -J. , ,.*
Fig. 2, Variabiiitat des Blattes in der Oxyacanlha-Gvupite. A B Vom
Monte Pcllegrino bei Palermo, leg. H. Ross, als Rh. oxyacantha Cav. bczeichnct. ^i—

4

Blatter desselben Zweiges. — C von demselben Standoite, als Rk. penlaphylla Desf. be-

zeichnet, samlliche Blaller Ct—7 von demselben Zweige. — D Von Maiocco (Sbedmn)

leg. Ball.

liebenswiirdigen Bereitwilligkeit von Herrn Dr. Ross, der als Herausgeber sicilianischer

Exsiccaten jahrelang Gelegenheit halte, beide wArtenu sowobi wild bei Palermo zu be-

obacliten, wo sie an den Abhangen des Monte Pellegrino unter einauder gemischt sich

~ ^
1J Pot. Jahrb, 1. S. 411.
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finden, als auch dor Bcstimmuiig halbcr die bedcutenden Vorralc des Instituls-lleibars

zu Palermo zn durcbmustern. Nach seiner brieflichcn Milleilung lassen sich am
M. Peilegrino »die Endgliciler der Reihe.leiehl an der Zahl [3 und 5) und der Gestalt der

Blatlchen unterschciden. Die von IUl oxyacantha Cav. sind grdGer und breiter. Auch
im Habitus sind die Endformcn nicbl unwescntlich verschieden(^ Aber die Zwischen-

sladien wgehen so iiicinander liber, dass man dieselben nicht immer unterscheiden

kann. I ch h abe mir fur den Tauscli u. s. w, s tels lypische Excmplarc »aus-
gesucht^^, besilze aber sehrvici Malorial von Ubergangs- resp. Zwischcnfurmen«. Man
wird diese Aussagcn bckraftigt findetj, wenn man aus Fig, 9 cnlnimmt, welchcr Varia-

bililat ein einzigcr Zweig bei dicser Sippe laliig ist.

63. Eh. Aucheri Boiss. (Engl. M. 439),
mm

Strauch. Asle vielfach verdornend, Blatiflacljea—9. Blaltchen verkchrt-eifor-

mig, vorn stumpf, zuweilen ciwas ausgerandet; Band ganz odor gekerbt, das iMitlcl-

bl^ltchen sogar zuweilen lief drcilappig; Stiel verbrcitcrt. B eh a a rung: oberseils viele

einzclligc Haare (Taf, XiV7^), wcnige Di iisen, unlersclls groCere Driisen und die Haare

etwas langer. Epi d erm is: AuCenwand 5 - 9 [a. C hlor en chy ni fast isolateral: obcre

Zellen 60—70 + .fJO-^-OO
jj., untere wenigkurzfjr. Stom ata boiderscits ziemlichzahlreich.

Verbreitung: Siidost-Arabien bei Maskat.

Syslenaatik: Nach Boissieu (Flor. Orient. H, 5J mit lih, oxyacantha Cav., nach

Englek (Bolan. Jahrb. I, S. 411) mil Hh, pentaphylla DosL nahe verwandt; naher aber

wohl als beiden der Rh. mysurensis lleync steliend.

6i. Rh. erosa Thunb, (Engl, M. 439). — s. Fig. 6 A, B, C, S. 625.

Vielastiger Strauch bis 2 rii hocli. Mark oline Ilarzgange. Dial tflache 10

—

IS5.

Blaltchen lanzetUich oder lineal, die Breite an dennselben Exemplarc auBerordentiich

variabel, vorn spilz oder ausgerandet; Rand selir unregelmaCig gezahnt. Behaarung :

Drusen beiderseits; sic iiberziehen das Blatl besonders oben mil ciner Lackschicht, die

zuweilen (z, B, bei Sliijoli) eine Durchschnitlshoiie von 50 ;j. erreicht. Epidermis:
LumenundAuC(Mn\and5—8 p.. Palissaden 30—40 + 30— 4 p,, Auch die Schwamm-
zellen palissadenarlig, die SiuCersten 20 ij. hoch. Stomata mil einem Ringwall iiber

der Spalte. — Variabel: Zahnung, Lange und Breite des Laubes.

Stan do rl: Steinige, felsige, trockeuc Tlatzc GOO

—

loOO m, in Xerophyten-Vei'einen,

Verbreitung: Oslliche Compositenregion des Caphindes und in den anstoCenden

Rergdistricten des Monsungebiotes*
I

65. Rlh graudidens Harvey (IIngl. M. 440J.
strauch. Blattllache 7— 15. Blatlchen schmal lanzetUich, vorn spitz; Rand mil

oft stark vorspringendeu Zahnen, Behaarung gering; einzelne kleine Driisen auf der

Unterseite. S to m a t a unlen zahlreich.

Verbreitung: Natal.

Diese mit Hh. denlala Tliunb. verwandte Form konntc ich nur fragraentarisch

priifen.

'
' 66, Rli. glaucescens Rich. (Engl. M. 441).

I
'

"'-' Strauch oder kIcincrBaum, bis 7 m hoch. Ilolz im allgemeincn gefafiicicb, Mark
mit HarzgS ngen. Bl a Itflacbe bcdeutcnden Schwa nkungen unlcrworfen; var. ethaica

Eng!.(Soturba]ca,250, var.^^/uZu/flia Jacq,^Abessinien)55,var. hrctifoliolata Engl.(Usarnbara)

45; Biatlctien eliipliscii bis langlich-elllptiscli, vorn spitz oder ausgerandet; Rand ganz,

leicht gewellt bis gekcrbtj oft alles an einem Aste; scitencr einzelne Zahne {so SciiiMrEu

n, i09u. a.). Behaarung meist gering: Haare beiderseits bei den Varieliiten ethaica

Engl. J elliplica Jacq. zum Teil, Schiniperi Engl., Fischeri Engl und pilosiuscula Engl/,

haufiger nur Drusen, in groGerer Menge z. B. bei den Varietiiten comorensis Engl.,

natale7isis (Bernh.) Engl., brevifoliolata Engl. Epidermis: Lumen ;6j 10—15 (20] a,
* .
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AuCenwand 2—6 [>.. Palissaden verschieden: var. ei6aica Etigl. mil 80 + 40—50 \i,

var. natalensis (Bernh.) Engl. 50~7o + 3 \i, var, Schimperi Engl, 30—35 + 30 [j,, var.

BUUneri Engl. 30 + 20 [x. Sch waai nig e we be mcist gewdhnlich, Stomata unten

mehr oder minder vorgewulbt, erheblich bei den behaaiteren Formen. — Var label:

Form, Rand, Spitze, Behaarung^ Oberhaut und Chlorcnchym des Laubes.

Slandort: Gebiische der BerghSngc, Lichtungcn, an Bachufern, haufig als

Diinenslraucb; (in Usambara) Hauptbestandtcil des Gebirgsbusches zwischen 1200 und

1700 m; in Ostafrika auch im Steppenbuschdickicht, auf der Buschgrassteppe; in Abes-

sinicn bis 2400 m. — Vcrbreitung: Abessinien und von dort den Randgebirgen des

Rolen Mceres weiter nacli Norden folgend (Soturba 22** SciiwtiNi-URTu). Wahrscbeinlich

im ganzen Sudan (Babr cl Ghasat ScuwEiNKunTHJ bis zur Westkiiste (Togo Buttnek

Congogebiet mehrfacb), besonders formcnrcich in Ostafrika (s. o.]: iibcrall im Seen-

gebiet, in sanillichen Gebirgen, an der KQste allgcmein als Diinenbusoh des Creek-

strauchgiirtels (vgl. Engler in Pflanzenwelt Ostafrikas S, 14) und sie begleitend siidlich

bis zum Pondoland. Auch auf Zanzibar und den Comoren.

67. Rli, somalensis Engl, [lih. myriantha Baker].

Strauch. Blaltfiacbc 90

—

180. BlSillchen breit elliptisch, vorn stumpf oder seicht

ausgerandet; Rand ganz. Behaarung: Driisen, die auf der Unfcrseite des Jugend-

laubes gcdrangt stchen und mit ausgewaclisenen Zellen sich zu einem flaumarligcn

Indumentverweben (Taf. XIV3f). Spiitcr schwinden sie zumgroCercn Teil. Epidermis:

Lumen 10— 15 p.; AuCenwand fast cben so stark. Palissadcn: 80 + 60—70 jj.,

Sch wammge webe mit kurz palissadenarligen Zellen, ziemlich locker. Stomata

gewohnlich,

Standort: ?, 1800—2000 m. — Verbrcitung: Somali-Hocbland: Golisberge

tiiidlich Berbera; Serrutkelle siidlich Moid.

Systematik: ^Ist olTenbar verwandt mit Rh. glaucescens ^\oh., aber durch die

brciten, dickcn und lederartigen Bliittchen doch so verschieden, dass sie besser als

sclbsliindige Art angeselicn wird«, Ekgler in llochgebirgsflora d. trop. Afrika (1894)

S. 180. — Jtli. myrianllia Baker von den Golisbcrgen sUmmt genau mil Englek's

Original.

68. Rlu viniiiialis Vahl (Engl. M. 442).

Strauch oder kleiner Bauni bis 1 5 m hoch. Holz mil ziemlich zahlreichen GefiiCen.

GroI3e oder kleine Harzgange im Mark. Blattflache 35—55. Blattchen lanzeUlich,

vorn lang zugespilzt, sellener stumpf oder ausgerandet; Rand ganz oder gewellt. Be-

haarung: An den Achsen der Inflorescenzen Haare, die auch an Rand und Nerven der

Blatter zuweilen noch vorkommon, Ilaufig nur Driisen und selbst diese oft nur in be-

schranklerMenge und vielfach desorganisierl (Taf. XIV /}. Epidermis: Lumen 5—10 p.,

AuGenwand 3—5;;.. Palissaden 30—40 + 20—25 \i, Sch wammge web e locker

palissadenarlig. Stomata beiderseits, doch unten zahlreicher. — Yar label Blatt-

spitze.

Standort: Flussauen u. a. elwas geschiitzte Orle; »nur am Rande von FlUssen

oderTeichen* [Marloth brf. Mitt.). -^ Ver bra itung: Sudwcsl-Region Caplandes bis

K!ipfon(eln nordlich. Nach Engler 1. c. auch in Natal und auf den Drakensbergen von

Transvaal,

69. Rh. Gerrardi Harvey [Rh. vhninalis Vahl y. Gerrardi Engl. (M. 422).

Gehort vielleicht in andcre Verwandtschaft. Bla tt flachc 40—170. BlSttchen mit

auBerordentlich variabelem Rande; ganz oder mit mehreren Ziihnen beselzloft an dem

selben Zweige, Behaarung: beiderseits Haare, danebeti auch Driisen in beschrankler

AnzahU Palissaden 40—504-30—40+^0—30 ^x. Sc hwam m ge web e ebenfalls

palissadenarlig.
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±

" Standort: Gebiische, Hecken. ^Verbreitung: Sudafrikanisches iMonsungebiet

auf den Drakensbergen und den angrenzenden Gegendcn von Transvaal und NataK

70, Rh. Gueinzii Sond. (Engl, M. 442).

Straucli. Blattfliiche 35— 60, Bliiltchen lanzettlich, vorn spitz; Rand kraus ge-

wellt, gckerbt odcr onlfernt-gezahneU. Beliaarung goring: zuweilen kurze Ilaare

{Rehma>n von Klip[>aii]; zuweilen nur Driisen klein und wenig (Rf.h.>iann von Mac Cabes

Vley). Epidermis: Lumen ^0 jj., AuDenwand 3—5 jjl, Palissaden 40 + 20 [x,

Schwammgewcbe gewOhnlich. Stoma ta im Niveau der Wand.

Standort: Gebiische, — Verbreitunc;: Sudafrikanisches Monsungebiet in

Osl-Transvaal und Natal.

71. Rh. laevigata L. (Ever. 443),

Slrauch oder kleinor Baum 2—7 m hocb. Flolz mil groCen GefiiCen und groCon

HarzgS ngen im Mark. Blattfliicbe 125—250. Bliittchen ei-lanzet(lich^ vorn in der

Regel stark zugespitzt [s. Fig. 1 E, S, 579); Rand ganz oder gewellt. Bebaarung: fast

nur Driisen, unlen oft zlemllch zablreich. Epidermis: Lumen 7-^10 ij., AuGenwand

Sch wa mmgewe be locker und typiscb.2— 3 p.. Palissaden .10—60 + 30

Stoma ta nur unterseits.

25 [J,

Standort: Walder und Buscbland. Verbreitung: Sudafrikanisches Mon-
i k

sungebiet an den Bergbangen nahe der Kiiste von Port Natal bis zum Weslen der Ubcr-

gangs-Region.

72. Rh. transvaaleusis Engl. (M. 440),

Epbarmonisch kauni von Rh, laevigata L. unlersobieden, bewobnl die nordlichen

Drakensberge bei Houtbosch.

73, Rh. retinorrhoea Stoud, (Engl. M. 444),

Strauch oder kleiner Bauui. Ila rzg^nge im Mark. Blaitflacbe 70—450. Blatt-

chen lanzettlich, mehr oder minder zugespitzt; Raad ganz, oft etwas gewellt. Be-

baarung: beiderseits ziemiich viel Driisen. Epidermis: Lumen 12—15 |jl, AuGen-

Palissaden 50— 60 + 25—30 a. So bw a m m ge webe gewiibnlich.wand 4— 7 jj..

Stomata von unten. Variabel: FlUchc und relative Bi-eile des Blutles.

Standort: BerghUnge 1400—2300 m. Verbreitung: Abessinien von Habab

bis Harar. — Oberes /ambesiland Kihk, weine Form mil selw schmalen Bliiltern<c nacb

Engler M. 444.

74. Rh. laneea L. f. (Exgl, M. 444).

- Kleiner Baum. Im Mark groGe Harzgange. Blatlflache 25

—

150. Blattchen

lanzettlich bis lineal, vorn oft stark zugespitzt, selten abgestumpft oder ausgerandet;

iibrigens alles am selben Aste; Rand ganz, Bebaarung: Drusen, deren Secret das

junge Laub nicbt selten uberzlelit. Epidermis: Lumen ^i—G [i, AuGenwand 4—6 |j„

Palissaden 90

—

100 + 30— 4 jx. Schw am m ge w ebe nur sclimal , aber typiscb.

Stomata im Niveau der Wand. — Variabel: FlSche und Spitze des Blatles.

Standort: Flussauen. — Verbreitung: Am West- und Sudrand der Kala/^ari

(Namaland, Griqua-West, Hocbliinder am Oranje und Vaal), dann auf den Randbergcn

der Karroo vom Hantamgebirge bis zu den Kiistenkelten in den Div. Uitenhage und

Albany.

75. Rh. Wilmsii Diels. (Bot, Jahrb. XXIV. S. 501).

Mark ohne Harzgange. Bl a ttflache 25— 45. BJattchen lineal, vorn stumpflich
L

oder kurz zugespitzt; Rand ganz. Epidermis; Wande durcbweg siark, Chloren-

chym fastisolateral: Palissaden 35— 40 + 30— 40 [j. oben ; unten elwas klirzer. Sonst

Wie Rh. lancea L. f.

^' Verbreitung: Nordtransvaal unweit Lydenburg.
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76. Rh* Dregeana Sond. (Engl M. 445),

Vieliisligcr Straucli. Mark mil Ilarzgangen.

s. Fig, 6 1), S. 625.

Blattflache 6—20. Blaitclien

lineal, vorn stumpf mucronat; Rand ganz. Behaarung: Driisen, welche die jungen

Clatter mit schwachem Secret iiberziehen. Epid erm is: Lumen 12—16 [A/AuBenwand

\±—15 jjL. Palissaden 50 + 50-|-30(x. Schwa mmgewebeaus palissadenartigen,

nur kijrzcren Zellen. Stomata Leiderseits, besonders unterseils, im Niveau der AuDen-

wand. Va riabe 1: Breite der Blattchon.

Standort: Steiuise, felsige Bergplatze von 1000—1800 in, — Vcrbreilung:
Siidafrika auf den Hochlandern der ostlichen Compositenregion, sowie in den ansto-

Genden Districlen des Monsungebiels und der Knrroo.

77. Rh. gracillima Engl. (M. 445).

straucli. Mark ohnc Ilarzgiinge. Blattfl^iche 6—9. Blatlchen sclimal-lineal,

vorn spitz; Rand ganz. Behaarung: slarkwandige Haare bcidorseits; wenige Driisen

dazwischen. Epidermis: Lumen mil 30 [j.hohem, nur 7—10 jj. breilem Lumen. Wiinde

allerseits 5—5 [i] dartiber 5 [j. starke Guticula." Chlorenchyiu isolatefal; jederseits

Palissaden in drei Schichten zu je 25—30
fj.;

im Centrum langliche abgcrundete Sammel-
zcllcn. S toma ta im Niveau der Wand.

Stand or t: nicht angegeben. Verbreitung: Central-Transvaal auf dem
«Boschveld«.

78, Rh. tridactyla Burch. (Engl. M, 446).

1,3 i,7 m hoher Strauch. Blattflache 40 55, Bliittcljen lineal, vorn ab-

geslumpft; Rand ganz. Behaarung: Drusen. Epidermis: Lumen 1^-15 a; Wand
8— lOti.. Chlorencbym fast isolateral : obere Palissaden oO -[- 40 [j^, unterc wenig kiirzer.

Sto m ata im Niveau der Wand.

Standort:

Asbesios-Gobirge.

trockene felsige BerghSnge. Verbreitung: SQd-Ka!ayari im

79. RL Eckloniaiia Sond. (Engl. M. 446).

Slrauch. Blaltfljicbe 5—9. Blatlchen elliptiscb-Ianzettlicb, vorn spitz, zuweilen

auch ausgerandet; Rand ganz. Behaarung: Driisen, gering. Epidermis: Lumen
10—15 [1,, AuCcnwand 4 jjl mit 2—3 jx hoher Guticula. Palissaden 70-f- 40—50 +
30

—

\0 [x. Schwammgewebe und Stomata gewohnlich.

Verbreitung: Capliindisches Obergnngsgebiet in den Div. Albany und Uilenhage.

Jch habe nur sehr diirftiges Material untersuchen konncn.

80. Rh. discolor E, Mey (incK Rh. villosissima Engl.) (EN(iL. M. 447).

Strauch 0,5— 1 m hoch. Mark ohne Harzgange. Blattflache 25—150, Blatl-

chen lanzeltlich oder lineal-lanzetHich, vorn kurz zugespitzt, oft auch abgcstumpft;

Rand ganz, zuweilen einige Andeutung von Zabnung (Bachaiann n. 822), sollen deutlich

gezulint (var. 7, paucinervla Engl,), oft umgeroUt. Behaarung: beiderseits Haare,

aber in wechselnder Menge, im Alter der Spreite ofters stark rcduciert; untcrseits stets

ausgewachsen und oft als typische Filzhaare verflochten. Drusen wenig zahlreich und
desorganisicrt (Taf.XIVA^. Epidermis: Lumen 7—1 [j., AuCenwand 2— 4 |x, Palis-
saden 4 0—70 -j- 2 0—30 (J.. Schwammgewebe sehr locker aus kurzen palissaden-

arligen Zellen gebildet, Stomata samt Nebenzellen vorgowiilbt. — Var iabel: Gestait,

Kliiche und Tndumcnt des Blattes,

Standort: Grasigc Iliingc, felsige Abfalle. Verbreitung: Siidafrika nisches

Monsungebiel von Nordost-Transvaal bis zum GroBen Winterberg.

Systematik: Die von En(;lkr M. 4 47 angegebenen Differenzen zwischen RL villo-

sissima Engl, und Rh. discolor E. Mey haben sich an neuerem .Material als inconstant

erwiesen. Wilms n, 25 z. B. verbindet lanzettliche Kelchblalter, was fur villosissima



^ - i J
L 4-^ L ,

^ri

.',-. ^

. Die Kphannose der Wi/ctiilionsorgHiie bei Rhus L. § Geroiitogeac Kiit^I. 591

L

charakteristisch sein soil, mil typischcm De^coior-IiKlument, Die Bchoarung wecliselt

liberall bedeulend*

iJA. grandifolia Eni;!. (M, 434, s. S. 584) unterscheidet sich von Rh. discolor E, Mey

durch die starker geziihnten, schr groCcn Blatter (Flache circa 250); sie sind oberseits
F

fast kahl, unlen mit typischem Filz, — Eine etwas kleinerblaltrige Form mil schwach

angedeuteler Zahnung (leg. Krantzkloof Natal 0. Kuntze 1894) vermillelt sehr gut den

tJbergang.

81. Rh. villosissima Engl, (M. 447) s. unler Rh. discolor E. Mey.

S. 590.

Rh
Strauch, Blattfllichc 9

—

14, Blattchen schmal-latizettlich, vorn allmalilich zu-
F

gespitzt; Rand ganz. Behaarung: beidcrseits Haare und kleine Drusen. Epidermis:

Lumen 8— 10 [ji, (getrocknet) mit braunlichem Inhalt, AuBenwand 3 [jl, Palissaden
70—80 -f- 30 [X. Sch \va mmge webe wie bei i?/(. discolor E. Mey,

Standort: Waldrand, — Verb re itung: Hu ilia,

Syslematik: steht Wi. discolor E. Mey. nicht fern; auch lih, virgalus Hiern aus

Nord-Angola ist nahe damit verwandt,

83. Rh. macrocarpa Engl (M. 449). — s. Fig. 4 D, S. 617.

Strauch* Blattflaclie 4—5. BtSttchen schmal-oval, vorn zugespitzt; Rand ganz,

umgerollt, Behaarung: Unterseits typische Filzhaare. Epidermis : Lumen 20— 30 jj.,

(trocken) mit gelblichem Inhalt; AuCenwand S—7 [jl, Palissaden 40—50 fji, Stomata
vorgewoSbt.

Verbreitung: Sudwest-Region Caplands in Div. Caledon an dem Zoulmelks-

Fluss von BuncHELL gesammell,

Sy stematik: SleM Rh. slenophylla Eckl. et Zeyh. bezw. Rh, angustifolia L. am
nadisten (s. S, 617 f.).

B. Systematik der Section,

Den Anpassungs-Spieirauni elner Griippe begrenzen die orerbten Rassen-

Eigentilnilichkeiten der Sippe. Diese Grenzen zu beurleilen befahigt nur

die Erkennlnis ihrer syslemalischen Slellungj und darum Jiegt in deren
I

Sludium ein wesentliches Moment fUr dos Verslandnis der Epharmose.
L

Demnach sehen vvir uns der Aufgabe gegenlll)erj nunmehr im Besilze des

erforderlichen Maleriales, die Syslematik der Rhus § Gerontogeae an einigen
4-

Punklen zu beleuchlen.

Ihre lelzle systematische Bearbeitung hat die Gallung Rhus L. durch

English erfahren , der die Wichtigkeit der Frucht in classifienlorischer

HinsTcht erkannte und auf ihreni Bau eine Einteilung des Genus in vler

Sectionen begrtindele.
,

'
i

Davon tibertrifft an Umfang dieAbleilung y)Gerontogeaei<^ alle tibrigen.

"Wegen der Abgrenzung nach auBen und ihrer Geschlossenheit im Inneren

sei verwiesen auf Engler's eingchende Darstellung^jj desscn AusfUhrungcn
^ ' > V 'I ».

kaum einen Zweifel mehr daran aufkommen lassen, dass zwischen alien

L^ A.

i] A. EngleRj Die morpholog. Verliallnisse elc. der Gattung Rhus. — Cotan.
.h . . i . ' I

Jahrb, t (4881) S". 44 Off.
^ - ^

i^

\

r k

r

I t

4

4 «

^ ^

H X

\^,

[
1-

r

. I

^
I

[

s

r

I

\ .-f

a 1

I.

i

h

p

t ,



^r i-^ t ^ -

1.^ I

E

^
.

V h .

/

.. -i- ^ ^

-1

.. L

I .

r Tl

sr

ti .

\

592 L Diels,

H _r

Gliedern der Section eine ihalsiicljlich unmittelbare Verwandlschaft be-

steht, dass wir es, wenn nicht alles IrUtjl, miL einer monophylelischen Reilie

zu thun haben.

a. Behaarung der Frucht.

Die eliizige Thatsache, die an sich diese Annahnic zu crschtlUcrn ge-

eignet vviire, liegt in einer EigentUmlichkcit dor Frucht bei melireren sild-

afrikanischen Vertretero: sie tragen am Exokarp ein dichles ilaarindument.

Sonst komint solche Bekleidung der Drupen in der Galtung nur noch vor

als typisehes Merkmal der Section Trichocarpae Engl.; und man konnle a

priori also zwischen ihr und den abnormen Gerontogris niihere Be/iehungen

vermulen. Encsler hat das zuriickgewiesen : schon die Differenzialion der

Fruchtvvandung spricht ihm deutlich genug ftlr den Anschluss der haar-

frUchligen Arlen SUdafrikas an die Ubrigen Species des Erdleiles. Trotz-

dem schien es mir nUtzlich und bei der Wichtigkeil des Gegenslandes fUr

alle uns weiterhin beschafligenden Probleme geradezu gebolen, die Unler-

suchung bei den in Frage stchendcn Pflanzen auf die Tricliomc selbst aus-

zudehnen. Von den Uesultaten telle ich eini^e mil, die ftlr Engli:k*s Auf-

fassung entscheidend ins Gewichl fallen.

!

Rhus rosmarinifolla ValiL Schon zur Blutezeil bedecken das Ovarium Haai'e, die

mil den Trichomen der BlatlunLerseite foniial identiscli sind; sie bleiben wiihrend der

Fruchtreife erhalten. Constauz abcr, wie sie die Auloren bislier annahmen, kommt
diesem Gharakter keineswe^s zu. Bei cincni von Mundt u. Maire gosamineiteii

Exeinplare faiid icb die jungen Carpelle knhl und detiigemaB audi die I'ruchlwanduiig

voUslandig giatt. — l\h. slenophylla Kckl. el Zeyli. lag mir im I'ruchtzu.stand niclit vor.

iih. angtislifoUa L. und lih. tomentosa L, Iragen kiirzere Ilaare als die bcliaarten For-

men der !Uh rosmatinifoUa Vabl, die aber demselbcn Typus angehoren. — Rh, ohorala

Sond. und Rh. incisa L. f. ahnein Rh, rosmarinifolia VabI auffallend in der Behaarung.

Rh. populifolia E. Mey. dagegen isl durch bedeutende Kurze der Fruchttrichome aus-

gezeichnet. Die ihr ofTenbar nahestehende Rh. Sleingroeveri Engl, hat sogar vtillig glallc

Friichte, obgleicli zur Bliitezeit das Gynaceum mit fabfiilligen) Drusen bedeckt ist.

Es geht wohl einleucbtend aus diesen Angaben her vor: ein systemati-

seherWerlkann nur in ganz geringem Ma Be der Frucht behaarung
zugeniessen werden. Und wenn z. B. neben den haarfriichtigenif//. steno'

phylla Eckl. et Zeyh. bezw, Rh, incisa L. f. ganz verwandte Formen [lih.

macrocarpa Engl. bezw. Rh. dissecta Thunb.) (iberall kahl ao der Frucht

erfunden werden, so begrtlBen wir darin eine willkommene Beslaligung

unseres Salzes,

Dass der Fruchtfdz bei diesen Fornien unabhSngig entslanden isl und

in keiner Weise als Bescheinigung einer Affinitat zu den Trichocarpae Engl.

gedeutet werden kann^ geht zweilens auch aus der Verschi edenheit

der Trichomformen hervor, die in beiden Seclionen das Indument zu-

sammensetzen. Ich fand es bei Rh. semialata Murr, sowohl wie bei Rh,

Coriaria L. gebildet aus niehrzelligen, zarlwandigen Faden, untermischl

mil groBkopfigen Driisenhaaren^ d. h. Elementen, die, sow^eil meine Er-
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fahrungen reichen, bei den Gerontogeea in derarliger Gestalt niemals vor-

zukoinmen scheinen.

Es unlerliegt mir nach Aufklerung dieser Verhiiltnisse die Monophylie

des Gerontogeen-Stammes nicht mehr dem leisesten ZweifeL

Aber so klar und scharf abgeschlossen von ihrer Urngebung die Section

sich abhebt, so dunkel und undurchsichtig verschiieBl sich zuniichst ihr

inneres GefUge. Und die natilrliche Gliederung daran aufzudecken
J
scheint

hier aussiehtsloser als sonsl in solchen Lagen, da eine vollslandigo Ein-

formigkeit in der BlUtensphare waltet.

Unter den bisherigen Arbeiten komnit far die Begrenzung von Arten

namentlich Enuler's Monographie der Anacardiaceen (de Candolle, Mono-

graphiae Phanerogam, vol. IV) in Betracht, deren belrefl'ender Abschnilt

sich in vi^esenttichen StUcken an die SoNDER'sche Bearbeilung der Gattung

in Flora Capensis I. 504 ff. anlehnt. Letzlere verfolgt naltlrlich in crster

Linie praklische RUcksichtenj so dass der systematische Wert der zur

Scheidung verwandten Gharaklere niiherer Prtifung bedarf. Und das um
so mehr, als Sonder seine Diagnoscn auf Grund immerhia beschrankten

Materiales enlwarf, Engleu ^) auBert zvvar noch 1881, dass die meislen

Gerontogeae ^^zlemlich leicht kennllich sind und verhaltnismaBig wenige,

elvva 10, bei der Beslimmung und Begrenzung groBere Scliwierigkeilen

bereitencf. Jelzt nach i7 Jahren finde ich, diese Schwierigkeilen haben

sich ganz erheblich gcsteigert, genau im Verhiiltnis zu dem Zuwachs an

Material, den Afrika gebracht hat, Und dass sie weiter zunehmen vi^erden

mil dem Einlreffen jeder neuen Sammlung, die Rhus-Avten enlhaltj dar-

tlber braucht man keinen Augenblick im unklaren zu sein. An diesen

Gang hat sich von nahcr liegenden Gebieten aus unsere Systematik liingst

gevvcihnt und kennt ihre Pflicht, dem Ziele einer nalUrlichen Gruppierung

duroh stels erneule Prtifung der Gharaklere zuzustreben.

Filr die Rhus § Gero7itogeae kann heute in dieser Ilinsicht etvvas

einigermaBen AbschlieBendes nicht geleislct werden. Nur ein Facit der
-I

gegenwarligen Kenntnisse sollen unsere Ergebnisse darstellen; und wie

diese noch mil den Uberkommenen harmonieren, muss den Hauplgegen-

stand der Untersuchung bilden.

Als primare Einteilungscharaklere benulzt Eni^ler die Glatte oder

Behaarung der Frucht, Dass damit wirklich die beiden Hauptaste des

ganzen Stammes zu bczeichnen sind, muss ich nach meinen oben dar-

gelegten Befunden fUr unwahrscheinlich halten. Wohl sicher dagegen

bilden die haarfrtlchtigen Arten zusammen einen wirkllchen Vervvandl-

A) Botaii, Jahrb. I. 410 f.

38 N . r
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scliaftskreiSj der sich audi in der dorsiventralen Behaarung des Laubcs

kiindgiebt und daran schon von Sonder erkannl wurde. Es handelt sich

um Species 1— 10 seiner Aufzahlung in Flor. Cap. I. 504 IF.

b. Blattbau.

Weiterbin hat narnenllich Sonder auf die Blallform groBen Wert

gelegt; um die »Beslimmungft einzelner geographischer Formen zu er-

moglichen ein naheliegender Ausweg, der aber allgemein im Slicli lasst,

Nvenn nach thatsachlicher Verwandtschaft gefragt wird. Es muss darilber

des weiteren ausfilhrlich gesprochen werden; vorlaufig dtlrflen einige
_

herausgegrifTene Beispiele genllgeUj die Variabiliiat der Blattgestaltung bei

unserer Galtung zu illustriereo.

Ob die groBle Breile in der oberen Halfte des Blaltes liegt oder in der

Allttej das wechsclt bci RIl tomentosa L. z. B. in handgreiflicher WeisCj wie

Fig. 3 (S* 6IG) erliiatert. Hier komml es auch hiiufig vor, dass die jungen

Phyllome lan/eltliche oder slreng elliplische Form besitzen, um spiilerhin

das Wachslum in der untercn Iliilfte za sislieren und verkehrt-eiformige

Geslalt anzunehmeu. — In gleichem Falle befinden sich Rh, undulata Jacq.

und l\h. excisa Thunb.; womiiglich noeh starker schwanken in den relativen

MaBen ihres Laubes Arien wie Rh, oxycanlha Cav. und der kaum Uberseh-

bare Varielatenschwarm der Rh, villosa L. f. Lehrreich als Beleg erscheint

z, B, der Gegensatz der beiden in Fig. 1 B^ und B2 dargeslellten Bliilter,

dereu Ursprungsslelle zvvei benachbarte Inlernodien scheidet.

Aus dieser Elaslicitiit einzelner Exemplare und gewisser Formen

konnle man iheoretisch nun fUr jedes Individuum unserer Gruppe eine

unbegrenzle Variabiliiat der Blaltgoslalt ableilen. Doch muss dabei

bemerkl werden, dass solche Fiihigkeit in manchen Reihen zum mindeslen

latent geworden isl: »Arlen« wie RL disseda Thunbg., incisa Engl.,

rosmarmifolia Vahl; retinorrhoea Stcud., lancea L f. sind undenkbar ohne

ihren specifischcn Blallumriss. Aber fast alle diese tragen das Gepriige

secundiirer Abstammung an der Stirn; es fehlen ihnen die Descen-

denlen, sie bilden die Endresultale gewisser Bildungslendenzen, Darilber

imten w^eiteres.

Der Blaltrand iinderl nicbt schwacher. »Zahnung der Blatter

Iritt boi capliindischen Artcn, die filr gewbhnlich uugeteilte Bliittchen be-

sitzen, gar nicht selten einff, sagt F^ngler 1. c. S. 411; unter Erinnerung

an RIl steuophylla Eckl. et Zeyh. und Hh. pyroides Burch. verweise ich zur

eingehendercn Orientierung auf den speciellen Teil. Bei Rh. fulvescens

Engl. u. a, zeigt sich die Zahnung auf das Mitlelbliittchen localisiert, die

seitenstandigen bleiben ganz. — Als gleichsinnige Erscheinung hat man

fiir den Grad der Zahnung bei gewissen Arten auBerordentliche

Schwankungen zu regislrieren: Rh. incisa L, f., oft nur maBig gekerbt,

// S. 621). Die Fig, 6erscheint anderswo lief fiederspaltig {vgb Fig. 5G
;
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bringl als marktuitcs Beispiol auch das Laub der l\lu erosa Thunb. Uod

Rh. oxyacaniha Cav. lieferl ebcnfalls dafilr inleressanle Bclege.

Oft an demselben Zweige weclisoln diese Yerhliltnisse, wie u. a.

Fig, 3 A uns lehrt; es geht aus ihr gleichzoilig hervor, welcher Wert der

Ausgestaltung der Spreitenspi Ize zuzumesseu ist, Zuspit/ung, Abslulzung,

Ausrandung, tiefe Spallung^ alles findetsich an derselben Pflanze, zuvveilen

an demselben Blalte. Beispiele lieferu (\e\ specielle Teil und unsere Ab-

bildungen in FUlle; besondere Fallo zu nenncn, kann fdglich unler-

bleiben.

' Der Blattsliel zeigt sich mitunler niit mehr oder minder nmfang-

reichen FlUgel-Bilduugen ausgeslaltet. Sondkr und Engler legen in ihren

SchlUsseIn groBen Wert auf dieses Vorkommen und man (iberzeugt sich

leicht, dass in der That die Tendenz dafUr bei gewissen auch anderweit

wohl charakterisiertcn Krcisen sich unyerkennhar geltend macht- Aber

von ausnahmsloser Kegel kann keine Rede sein, wenn man die Typen der

an Wl lucida L. angeschlosseneu Gruppe so haufig mit fltlgellosen Peliolen

trifPt. Fast allgemein in der Section findetman den Stiel »leicht gefurcht«:

d, h. der Leitl)Undelstrang wird beglellet von einem Saum grUnen Gewebes.

Dieser Streif Chlorenchym nimmt an Ausdehnung haufig zu: je nachdem

nun diese Zuwachszone aufwiirts liegt oder seilwarls^ sprichl man von »tief

gefurchtema oder von j)verbrcitcrtem« Petiolas: ofTenbar cine Ausdrucks-

wcise, die Uber das Wesen der Sache falscheVorslellungen erwccken kann.

Denn ein Wechsel der Wachslumsrichtung gehort bei den bcschriebenen

Gewebepartien zu den gewohnlichsten Erscheinungen; die sich bei J\h,

lucida L. und Verwandten liberal! constatieren lasst.

Andererseils findet man Verbreilcrung des Stieles auch bei Arten, wo

es die Autoren nichl angcben, wIe Rh. pentaphylla Desf., Rh. Aucheri Boiss,

(sehr ausgepriigl); Rh. mncronala Tluinb. u. dgl.; kurz diese Yerhallnisse

erweiscn sich schlieBlich nicht viel slabiler als die Ausgestaltung der

J

Spindel bei /{/;. semialata Murr., auf deren MannlgfaUigkeit Englt^r^) bereits

hingewiesen hat.

Alles was bisher gesagt wurde tlbor Form^ Rand, Stiel

des B lattes ftlhrl uns cindrinqlich die eisen iniich t ige Geslal-o ' ' ^" V. . ^ ^ .^

tangskrai'l der Sippe vor A ngen , d.h. jene [fil r unsere Ein sic hi]

unvermitlelte und unbedinqte Mann i ufal tii;keil der Erschei-^ t- V. ^.* 1, .i ...-,..,. V*
J3

nungsweisenj die wir als gegeben iin phyletischen Bestand

hinzunehmen gczwungen sind. Zwar verfUgt diese «Autormor-

phosew bei Rhus § Geronlogcac Uber ein verhiiltnismaBig nur licschranktes

Wirkungsfeld. Aber an jcdein Gliede des Stammcs niUssen wir gefassl sein,

ihren Spuren zu begegnen, an ein und demselben Individuum sogar ihre

Launen wirksam zu seheu, Doch als rulienden Pol erblicken w^r in diesem

^] Bot. Jahrh. I. 409.
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unberechenbaren ))phyletischen(( Schwanken : die Allgemeinheit der-

selben Oscillationen im ganzen Bereiche der Sippe ohne jeg-

liche Abhangigkeit von auBen. Und dies der unUberbrilckle

Gegensatz zum zweiten groBen Factor der Gestaltung, der
epharmonischen Variation, j)Heteromorphoseffj die wir von

noch vveiter tragender Bedeatung warden kennen lernen ftlr

die Formpragung am Stainme der Rhus ^ Gerontogeae.

Die Texiur des Blaltes, in den Bestimmungs-Tabellen zu Zeiten auf-

Iretendj bedarf hinsichllich ihrer systematischen Bedeutung keiner naheren

Besprechung,

c, Behaarung des Laubes.

Dagegen erfordert die Behaarung des Laubes noch einige Worte.

Die zur Section Gerontogeae gehOrigen 7i/iW5-Species zeigen s a ml 1 i c h

wenigstens am jungen Laube Irichomatische Bildungen, die beim Heran-

vvachsen des Blattes zum Teil abgesloBen werden, tifter aber zeillebens

erhalten bleiben* Bei der groBen Mehrzahl der Formen teilen sich conische

Spitzenhaare die Blattflache in wechselnder Proportion mit DrUsen. Das

Mehr oder Minder des Gesamtindumenles ist dabei nach meinen

Erfahrungen nur von beschrankter Bedeutung fUr die Syste-

maii k.

Haufig aber kommt es zwischen beiden Haarforme n zueinem
Antagonism us, dessen Losung einige Beaehtuug fUr die Clas-

sification beansprucht: Wo die Haare vorwalteu, nehmen die

DrUsen ab. Und in derartigen Fallen differenzieren sich nicht selten die

beiden Blattseiten in einer ja bei den heterogensten Familien wieder-

kehrenden Weise: die obere verliert mehr und mehr alle Haargebiide,

auf der unteren wachsen sie lebhaft aus und verflechten sich zu einem

Filze von wechselnder Dichte. Diese Dorsiventralitat des Blatt-Indumentes

isl sebr charakteristisch fUr die Verwandtschaft der Rh, tomentosa L,, der

einzigen Abteilung librigens, die zum Teil mit HaarfrQchten ausgestatlet

ist und auch darin ihren festen Verband bezeugt.

Dieser »pilosen(f Beihe trilt eine andere entgegeUj wo die Haare mehr

oder minder verschwinden; die Drtlsen allein bleiben tlbrig, wie sie auch

im ontogenetischen Leben des Individuums erheblich dauerhafter zu sein

scheinen als jene. Wenn sich auf eine groBe SpreitenDache diese Trichome

in maBiger Anzahl verteilen, so erscheinen derartige Formen kahl und

werden in den Diagnosen auch allgemein als ))foliis glabris« gekennzeichnet.

Sind sie zahlreicher beisammeUj so entsteht schon dem bloBen Auge sicht-

barer Flaum oder es tlberzieht sich bei gleichzeitig gesleigerler Secretion

das ganze Blatt mit gliinzendem Firnis,
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d. Grnppiernng der Formen.

Diese vielseitige Verleilungs-W Trichomc dilifle im

Verein mit wenigen anderen morpbologischon Eigenschaften am besleu

verwendbar sein, die natilrlichen Gruppen der Section zu cbarakterisiercn.

Mit ausnahmslos gUlligen Qualitaten konnea wir dabei nirgends operiercn,

aber wie EnglerI) es jUngst aussprach, ))giebt bei der AufstolIuDg natUr-

licher Verwandtsehaftskreise nicht ein durchgreifendes Merkmal den Aus-

schlag, sondern es handelt sich hauptsachlich urn die Eutwlckelungs-
tendenzen, welche in einer Sippe hervortrelencf:

I. Villosa-Gruppe. Blattrand verschieden, Slels beide Trichomformen

vorhanden, doch in wechselnder Menge, — Afrika, Die Varielaten

dieser Abteilung stellen gewissermaBc n die Ausgangs-
punkte aller folgenden Reihen dar*

II. Parviflora-Crfuppe. Blatlrand ganz bis gekerbt. Sonst wie vorige,

und ihre Vertrelerin in Asien,

III. Oxyacantha-Grrnppe, Blattrand selten ganz* Induinent zur Reduction

geneigt. Mediterran-Gebiet,

IV, Tomentosa-Gruppe. Blattrand verschieden.

der Unterseite zahlreich. DrUsen reduciert.

V. Dentata-Gruppe* Blattrand stark gezahnt. Indument verschieden.

VI. Damarenses-Gruppe. Blattrand gekerbt, Indument stark zur Reduc-

tion geneigt,

VH. Pyroides-Gruppe. Blattchen ei-lanzettformig* Rand meist ganz. In-

dument verschieden.

Vlir Crenata-Gruppe. Rand gekerbt, Drltsen vorherrschend.

Haare wenigstens auf

IX Lncida-Gruppe. Rand meist ganz, DrQsen vorherrschend.

oft mit grilnem Saume.

Blaltstiel

X. Laevigata-Gruppe. Rand meist ganz. Indument stark zur Reduction

geneigt.

Es IieUe sich das Verhaltnis der Gruppen unler einander graphisch

etwa in folgendes Schema projicieren, das wie alle folgenden weniger

phylogenetische Moglichkeiten festlegen, als ein ordnungsmaBiges System

der biologischen Erscheinungsformen liefern soil: !

Oxyacanthae

ri 4 -'T

L I

H
t

Parviflorae Villosae ;

Rk. villosa L. f.

I

Dama'
reuses

Rh. glaucescens Rich.

Crenaiae

Dentalae
Pyroides

Tomentosae

Laevigatae

Lucidae

1) »NaturIiche PflanzenfamilienK Nachtrage S. 370.
L -
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In dcu folgendonAbschnilleii werde ich mich bei Nonnung derhoheren

systcmalischen Einhciten dieser Terminologie bcdienen, obglelch ich nicht

verkenne, dass das ihnen zu Grund gelegte Schema noch an zahlreichen

Slcllcn w cilercn Aiisbauos bedarf. Die mangolhafte Kenntnis Inner-Afrikas

macht es zu einem durchaus lilckenhaflen Anfang. Nach und nach erst

wird es gelingcn; das Hypothclische daran auf scincn vvahren Wert zu-

rtlckziifuhren.

Bci dcr innigon VcrwandtschafI, die odenbar aHo heulc Icbcndeu

Formen noch verkettetj ist cs schwicrig zu ontscheidcn, ob man gcvvisse

EigcntUndichkoilcn cinor gcgebencn Pilanzc als Bescheinigung beslimuiier

Slammesangchorigkeit nehmen soil, oder ob man sie als atavistische Er-

scheinung dcutcn darf. Je nachdcni man z, B. die Blatlzahnung der Rh,

gramlifoUa Engl. ta\iert, wird man sie von /{//. villosissima Engl, ableileu

dann ist sie Atavismiis — odor von RIl dentala Thunb. y pilosfssima

Engl., dann wertet man die Dorsiventralitat des Tndumentes geringer als

die Zahne* Eine eindeutige Enlscbeidung soldier Falle ist vorlaufig nicht

angangig, und es muss genttgen, aus mehreren Anzeichen fUr die im
L

Schema S. 613 gewahltc Stellung groBere Wahrscheinlichkeit abzuleilen,

als cs ftlr andere Evenlualitaten moglich.

SchiieBlich brauche ich nicht zu betonon^ dass die einzelnen Gruppen

ihre Grenzcn nur zwischen den Endglicdcrn scharf hervortreten

lasson. Wie sollto cs anders scin ? Sie sloHon nichls weiter vor als
^ L

M

Emanationen dos cinon Slammtypus, Nicljt von einem Trellpunklc

aus entfernon sic sich von einander, sondorn auf ciner umfangreicluMi

Sammelflachc nehmen sie ihrcn IJrsprung. Von alien liegen die Anfangs-

glieder nahe bci elnandcr, und im Gedraugc ahniichstcr Formen gcnllgt

unser Biick nicht^ sicher zu schoiden.

C, Geographie und Geschichte der Section,

Aus dcr Geschichle eines Slammes bildct fUr die Epharmose immer

das wcsenlliche Stuck die Clironik seines expansiven Aufschwunges. Denn

dieser beruhl auf lebenskraftigcr Spannkraft; der Fiihigkcit, alien an-

dringcndcn Einflussen dcr AiiBenwclt claslisch nachgebend den Haushalt

einzurichtenj d. h. jeno nUtzlichcn Einrichtuugen hervorzubringcn, deren

Studium unscre Aufmcrksamkeit sich widmct.

Die LUckenhafligkcil all unscres Wisscns in Floren- und Stammes-

gcschichle hat zeitweilig zu ihrer Unterschatzung gefUhrt, Wenn man aber

in der Pflanzcngeographie heutzutagc dicsen Zusland fUr Uberwundcn halt

und zugesteht, dass die Grenzen einer Art zum Teil auf den geo-

hislorischen Verhaltnisscn und der ganzen Entwickelungs-
geschichle der Species beruhenj so darf man keinen Augenl>lick
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zogern, denselben MuBstab auch bei der Beurteilung der Ephar-

mose ilberull anzulegen: die Grenzen einer Art sind z. T. die Funclioii

ihrer Organisation. Darum also, was ftlr das elne zutrifft, gilt auch fUr das

andere. Wie trotzdem unverzeihlich gegcn dies Grundprincip gesUndigt

worden ist, weiB jeder, der die Litteratur verfolgl hat.

Bei einer Analyse der neuseeliindischen Vegetation ') bin ich auf Er-

scheinungen gestoBen, die ich durch die geologische Geschichle der Insel-

gruppe hinrelchend erkliirt glaube, aber auch nur durch die Geschichle.

Die jedem Bioiogen gelaufigen EigentUmlichkciten der Organismenwelt

Neuhollands hiingen offenbar mit ihrer historischen Enlwickelung und

namenllich den Schicksalen des australischen Continents aufs innigste zu-

sammen. Der Name Wallace genUgt, an diese Dinge zu erinnern.

Ohne also die Beispielc mehren zu wollen, hoflc ich, gebuhrend die

Notvvendigkeit betont zu haben, fUr unsere Zwecke alles sammein und

vergleichen zu mUssen, was man Uber die Gcschichte der Rhus § Gerontogeae

festzulegen im stande ist.

An sich dUrfen wir die Anacardiaceen wohl als eine altere Gruppe von

Pflanzen betrachlen; d. h. schon frilhzeitig fixierten sich bei ihnen die

Charaklere, auf Grund deren wir sic als eino wohlbegrenzte Faniilie zu

betrachlen pflegen. Das nahere setzt Encjler in seiner mehrfach cilierlcn

Abhandlung auseinander. Gleichzeitig jedoch (S. 366] warnt er davor, die

MutmaBungcn Uber das Alter etnes Typus kritiklos auf alio ihm angehdrigcu

Formen zu Ubertragen und weisl z. B. auf die Moglichkeit hin, dass die

Galtung Rhus erst verhallnisniaBig spiit dem alien Stammc entsprossen sei.

Speciell fUr die Section der Gerontogeae licgen in der Verbreilung cinige

Anzeichen vor^ die in der That ihrc nichl zu frUhzeiligc Dillerenzierung

auBerordenllich wahrscheinlich machen.

Das von der Galtung eingenomniene Areal deckt sich teilwoise niit

d m gewohniichen Bereiche der sogcnannten indo-afrikanischen Typcn.

Es umfasst Afrika in seiner Gesamtheit, dazu Sicilien, das nocli spiit daran

gegliedert war, Teile von Makaronesien , Siid-Arabien ,
Syrien, Vorder-

iudien mit den nordtistlich ansloBenden Districten, Sokotra und die Co-

moren, greift jedoch nicht nach Madagascar hiniiber^]. Die

Section ist im Gapland gut entwickelt, sparlich aber in den Waldgebielen

der Westhalfle Afrikas verlreten uud fehlt den oberslen Hegionen seiner

Jiquatorialen Hochgebirge.

1) DiELS, Vegetatlons-Biologie von Neu-Seeland. Bolan. Jahrb. XXII. S. 2'J7 IT.

2) Dabei iibergehe ich die obscure Rh. vUicifolia F. v. M., von der nur ein

klimmerliches, nicbl fruclificierendes Exemplar tm llcibor Kcw exislicrt, ufragiich als

von Leiciihahd in Queensland gesammelt bezeichneta (Ekgler M. 412). Sie stinimt nach

Engleh mit keiner bekannten Species des Kaplandes iiberein. Trolzdem diirfle ihre

Herkunfl zumal aus dem Innern der Colonie nicht ausgeschlussen sein.
'
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Eine der Charaktergattungen des afrikanischen BuSch-
landes^) liebt Rhus offene, helle Gclande von miifiiger Be-
feuchlung und meidet die schatligen Ticfen des Urwaldes ebenso wie
nasse oder versumpfte Landstrecken.

DieVerleilung der Species (gefassl im Sinne von Engler's Monographic)
auf die Florendistricte des Seclionsarcals ergiebl folgende Ubersichl:

Medilerran 2. Senegambien 1. Benguella 6.

SO-Arabicn 2. Ober-Guinea 1

.

Dainaraland 1 oder 2.

SW-Arabicn 1. Zanzibar 2. Namaland G.

Indien 3. Usagara Usanib. 2. Kalaxari 6.

Etbaigebirge 2. Massai-Sleppc 1. Transvaal 19.

Erythraea 2. Kilimandscharo 3. Sulu Natal 23.

Abessinien 5. Seengebiet 3. Compositen-Rcgion 5.

Somali-Hochland 2. Zambesigebiet 2. Karroo 4.

Sokotra 1. Mossambik 2. Capliind. Obergangs-
Galla-Hochland !. Comoren 1. gebiet 19.

Sudan 1. Angola 4.
^ SUdwest-Region 20.

Die Mitteilung diescr Zahlen gcschieht nur, well es Ublich isL: urn

schon niit der hergebrachlen »stalistischen(( Methods einige florislische

Eigenltlmlichkeilen der Gattung grob zu illustrieren. So stellt sie z. B.

nicht etwa ein Glied dar des so scharf von allem, was cxistiert, sich

scheidenden cchten »Capf(-Elemcntes. Seit Grisebach wird
oft in eineni Ateni init Proteaceen und Ericaceen genannt; abcr mit doren
Geographic hat sie im Grunde nicht das geringstc gcmein. Vielniehr
nimmt das Genus unler alien in der SUdvves t-Region des Gap-
landes irgen d wie h ervo rtrc te nde n Typen eine beispiellose
Stellungein durch seinen tropischen Gharakter. Gcrade um-
gekehrt wie Ericaceen und andere Capenser vermisst man die /{//M5-Arten

sie zwar

"* r Wendek gen,

I

_
H"

I

L

a ^

sucht aber vergebens dunach in den Gipfelformalionen der iiquatorialen

Berghaupter. Das Monsungebiet SUdafrikas zudem sleht schon heute Irolz

geringerer Durchforschung an Arlenzahl dcni Westen voraus. Und selbst
wenn dem nicht so ware, mtisste jeden Augenblick bedacht werden, was
so oft schon ausgesprochen und wieder vergessen wurde, dass der Wert
statistischen Materiales fUr uns una so geringer wird, je tiefer im syslema-
tischen Range die Elemenle stehen, uni die es sIch handelt. Dor »Schwer-
punkt« der Gerontogeae mag heute in Afrika liegcn; aber daraus folgt

weder, dass sie dort entstanden, noch dass die afrikanischen Teiie ihres
Reiches alterer Besitzstand der Section seien als die (ibrigen Partien.

Vielmehr geben zu denken schon die Differenzen zwischen Rhus und
dem Cap-Elemente, fttr dessen holies Alter beredte Zeugnisse nicht mangeln.

1) Engler in »Pnanzenwelt Ostafrikas« S. 28.
If
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Vor allem beachtenswerl aber ist die Bonders tellung des made-
gassischen Gebietes, Denn sie l>ringt eine weitgehende und auf-

fallende liber einstimmung zu wcgo zwischen der Verbrei tiings-

weise unserer i{/n/^-Gruj)pe^) und der Geograph ie jener hohoren

Saugetierforinen
J
die filr Afrlka heute so hoch charakleristisch sind.

Nach dem Ausweis der berUhmten Fundstatlen von Pikernii und den

etwas alteren Lagen der Siwalik-Formation crstreckte im unleren Plioean

sich eine gleicharligc Saugelier-Fauna tlber das gan/e Mitlelnieer-Gebiet

und Indien nach Oslasien bin, reich an Garni voren und Ungulalenj unler

denen namcntlich die Antilopidae sich hcrvorthateUy mit Gattungon,
diegegenwHrtigendemisch aufAfrika bcschranktsind: Hippo-

tragus
J
Buhalis^ Strepsiceros^ Orias, Cobiis,

Im Terliar findet sich noch keine Spur davon in Afrika^ Denn geschic-

den von den Ubrigen Teilen der ostlichen Halbkugel war Aelhiopien in den

alteren Epochen jener Periode nur mit der Madagascar-Region in Verband.

Eine primitive Mammalierfauna [mil Lemuridae und Pteropodidae) bewohnte

seit dem OligocSn die afro-malagassische Landmasse. Madagascars Los-

trennung erfolgte am Schluss des PbocanSy zu einer Zeit, als im Nordosteu

eben jene Anderungen der Kasten-Gontar einlratcn, welclie den hohercn

indomediterranen Siiugcrn don Einbruch ermoglichten. Sie fanden

das afrikanische Land sehr zusagend, von schwachen Widersachcrn besetzt

und entwickelten sich formenreichor als in der altcn Ueimat. Als Kinfalls-

pforle diente moist wohl Syrien oder Arabien, denn von Indien stammt

die Mehrzahl der Einvvanderer. Die Siwalik-Lagcr beherbcrgen Anthro-

popithecuSj Papio^ MelUvora^ Dorcalherhim und mehrere Antilopen, die in

den Pikermi-nohien total vermisst werden: daraus wUrde zu schbeBen

sein, dass an der Ostseitc die Haupt-Invasionslinio golegen war.

So etwa licBen sich die Deduclionen von Wallace wiedcrgeben, der

Aelhiopien, von alien zoologischen Rogionen vieileicht das altcste Feslland

der heutigen Erdoberflache, der Entvvickelung seiner hoheren Tierwelt

nach als den modernsien Continent betrachtet.

Von der mediterran beeinflussten Nordkilsle und der eigentlichen

Gapflora naturlich abgeschen, lasson sich seine Ableitungen auf manche
Erscheinungen der afrikanischen Florislik (Ibcrtragen, Ich kann es mir

uicht versagen, im Uinblick auf die uns beschiiftigende i{Aw5-AbleiIung die

Satze mitzuteilen, die jtlngst ein berufener Autor^) den Antilopidcn
Afrikas widmete: ))In jedem Gebiete Afrikas sind Anlilopcn anzutreffen,

am zahlreichslen dort, wo das Fand ve rhal tn ism aB ig often isl

und wo mit grasigen Ebenen hier und da gescliUtztes Busch-
land abwechselt (vgL S. 6OO0.!). SUdlich des Wendokre?ses walten solche

i) Und mancher anderer Genera,

2) P. L. ScLATER in ^Natural Science" I. p, 255 (1892).
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Bedingungen im allgemeinou vor, nameiitUch in dor ganzen Cap-Colonie

und den angrcD/enden Territorien giebl os uberall derarlige Districte.

Welter nach Norden im Urwaldgebiet des N iger-Congo-Beckens

goht dieZalil d er Anti lop (mi l)edeiilend zu ruck im Vergleieh mil

den odenen Gegenden der Ostkilsle, wo sie in groBcr Masse l>is znm Gap

Guardafui ungetronen werden, Auf den weitcn PlalcauSj die der obere Nil

und seine Zuflusse enlvvasserHj enlfaltet sich ebenfalls reiches Antilopen-

leben, wJihrend in der Sahara nur einigc der xerophilercn Formen ange-

Iroften werden. In Scneganibien und den Savanneu der Westkilsle

wiederuni kommon nianchc Formen vor, aber an Zahl und Mannigfaltigkeit

ktinnen sic sich mil den ost- und sudafrikanischen nicht mcssen. Dem

ware zuzufilgenj dass die moisten Antilopen-Genera endemisch in Afrika

sindj einige aber naob SUd-Arabien und Syrien reichen. Mehrere sind fossil

gefunden worden im unleren Pliociin von Stld-Europa und besonders von

ndien«,

Es geniigl ein Vergleich dieser Ausftlhrungen uiil den pflanzengeo-

graphischen Angaben unseres CapitelSj um die Parallelen zwischen Anti-

lopen und Rhus aufzufa:5sen, Und zu kilhn ware die Hypothese niclit^ den

beiden Gruppenj die gebundeji scheinen an ganz ahnliche Bedingungen

der auBorcn Umgebung, auch gewisse Uhereinslimmung in ihren Schick-

salen zu vindicieren* Wor noch weiter gehen will, mag sich vorslellen,

dass die rasche Ausbreitung schnellfuBiger Pflanzenfresser nicht wenig zur

Expansion der GewRchse beigelragen haben muss, denen ihre Nahrung

enlstammt: in erster Linie also Beerenfrtlchllcrn u. dgl., unter deren Zahl

ja Rhus sich befmdel.

Und wenn es sicherlich wissenschafllieher ist^ Schwachen und Mangel

an Vermutungeu herauszufinden und aufzudecken, als ktihn In die Luft zu

bauen, so wtissle ich bei deni heuligen Slande unserer Kennlnlsse nichls

Ernstes vorzubringen gegen die entwickelten Conjecturen, Vielmehr

lassen sich die vorliegenden Thatsachen nach meiner Ansicht nur als Be-

sliitigung der gewonnenen SchlUsse inlerpretieren:

Heimal der ursprtinglichen Formen in Vor de r i ndien, wo

sie an die tlbrigen Sectionon der Galtung auch geographisch ungezwungen

Anschluss gevvinnen; Wanderung nach Westen Uber die StraBe von

Omar, die durcb mehrere Facia sicher geslellt ist [Ilemilragus^ Primula),

schw achere Invasion in das stldliche Mediterranland, llaupt-

vorsloB nach Ost- und Sudafrika vermutlich unter Verdrangung

vieler vorher machlvollcr Vegetations-Elcmente.

Dass solche Geschicke das morphologische Gleichgevvicht des Organis-

mus erschUttern, oder anspruchsloser gesagt einen bedeulenden Polymor-

phismus anbahnen miissen, ist theoretisch so verslandliclij wie ihalsiichlich

Uberall nach\veisl>ar. Die ResiiUalo dieser Entwickelung bei Rhus § Geron-

Uujcae verstolien zu Icrnen war der Zweck unserer Belrachlungen. Das
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letzle Gapilel soil zusamincnzufasscn versUchcn, was vorlaufig fur uns

erreichbar ersdiciuU _ ;
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D. Die Epharmose der Section.

Fttr die Epiiannoso der geronlogeon Rhus lassen sich ganz allge-

mein gUltige Eigenschaften nur in besclirankter Anzahl i^nchweisen.
f

< L
^'

Ihre rcgsame Anpassungsfahigkoily aiis don Standortsangabcn des L Capi-
J-

tels ersichtlichj ziohl eiucn so wechsclvollcn Bau dor Yegelalionsorganc

nach sieh, dass nach v<^rschicdenen RicliLungcn hln bcdeulendc Gegensalzc

zur Ausbildung gelangt sind. So mag es denn mit dom kurzeii Hinwcis

darauf genug sein, dass der Grundplan fUr den vegelaliven Bau der Section

mit ihrer Vorliebe filr gut bclichtete und nur maBig befeuchlele Stand-

orte zusammenhangt, (S. ohcn S. 600). Ausgeschlossen von dem dichten

Schatlen der Unvalder und alle nasscn Inundationsgcbiete vcrmeidend,

scheut sie anderseits in Sleppen und fast wtlstonartigcn Districten sclbst

von ausgepriiglen Xerophyten nicht die Concurrenz.

NaturgemiiB halt sich dabei die vegetative Energie in l)cscheidoneu

Grenzen. Baumartiges Aufstreben der Slamme kommt wohl vor, Doch

die erreichlen Dimensionen des Wuchses sind niemals bedeutcnd oder gar

imposant zu nennen, AIs typisch jedeufalls obwallel strauchartiger Habitus,

stark enlwickelte Verzweigung des Wurzelwerkcs und der oberirdischeri

Sprosssystcnie, Von ilppiger Laubenlfallung kann nur ausnahmsweise

gesprochen werden: die oben registrierlen Flachenwerte ergeben fUr den

Durchschnill ein zicmlich nicdriges MaB. Die trichomatischen Gebilde der

Wa
W

I

regulation der Pflanze ein. Das Chlorenchym zeigt nieist heliophilen

Typus; der Gegensatz beider Blattseiten scharft sich nur ausnahmsweise

in dem hohen Grade zu^ der an unsercr schattenliebcndcn Flora jedcni
-'

, I

gelaufig ist und bei Iropischcn Ombrophyten so markant sich auBert-

I. Villosa-Gruppe^).

villoma L. f. iypica

^,. thyrsi/lora Balf» f.

somalcnsis Engl,

ghdinosa Huchst, i

I i

glaucescens Rich, typica

Hngl.

var. dentata HngL var, oblusata Engl, abyiidnica Hochst. yd^v. pilosius- \d.\\ Sinhlmanni
cula Engl.

Vctr. clbaica Engl,

Die vorslehend constituierte Grui)pe zum Ausgangspunkt unsercr

Untersuchung zu wiihlen, empfehlen geographisch-geschichtlichc sowohl

\) In dem VerwancUschafts-Schenia sollcn Linien die unsicliercn Affiuilafen
I

als rein hypothetisch kennzeichuen. . - - ^

fc^^ ^
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wie morphologisch-biologische* Thalsachen. Zwar ware an sieh dazu noch

geeigneter der ini Abschniltll besprochene indische Formenkreis, da ja im

vorigen Capitel nichl Afrika mit seinen Villosae, sondern die ostindische

Halbinsel als MuUorland der gesamten Section in Anspruch genommen
wurde. Aber von den Parviflorae fehlt es mir an ausreichendem Material,

um mit der noligcn Gewissheit den Grad von Affinilat festlegen zu konnen,

der zwischen jenen Arten bosleht. Zudem unlerscheiden sieh ihre ephar-

monist^hen Eigenlilmlichkeiten priocipiell in keiner Weise von denen der

TiV/osa-Gruppe, welch letztere deshalb wohl geeiguet ersclieint, von den

»Anpassungsa-Tendenzen des Stamnilypus uns ein annahernd gelreues

Bild zu liefern. Ja, moglicherweise hat sieh bei ihr der urspriingliche Fluss

der Formen vollstandiger erhaltenj als in Indien scllist^ wo wahrend der

letzten Erdepochen noch groBartige Umwiilzungen auf Klima und Organis-

menwelt einwirklcu.

W
Be ihres W

warlig nicht nur alle anderen Species Uberlreffenj sondern die Areale von

manchen in sich cinschlieBenj so liegt darin ein Beweis, dass die dem
Typus gtlnsllgen Dascinsbedingungen tiber ein weites Gebiet hin gleich-

maBig genug bleibenj nm seinem morphologischen Status tiefer greifende

Erschlltterungen zu ersparen. In achtbarer Fornjenmannigfaltigkeit zwar

bevolkern die Villosae don groBlen Toil des afrikanischon Continentes.

Doch der Zusammenhang all dieser Rasson louchtet ohne weitercs ein. Und
wcnn ihrc Abtrennung als Species bishor die Autoren gar nicht erst ver-

sucht haben, so zcigt dies am beslen , wie w^enig sich noch die Modifi-

cationen von dcrn typischcn Slamme enlfernt haben.

Es bedeutet das zumal bei der xerophileren Vegetation Cenlralafrikas

keine ungewohnliche Krschcinung und stoht in einleuchtendem Zusammen-
hang mit der Gleicharligkoit der meteorologischen Phanomone. Uberall ist

es die Herrschaft der Sommerregen, welche den Wechsel der Jahreszeiten

bedingt. Ein im Grundo afmlicher Wilterungsgang begleitet allerorts die

Vegetationsperiode. An die enlwickello Plaslik des Bodenreliefs knllpfen

sich ja in der Regenmenge ansehnliche Verschiedenheitcn, aber siebleiben

im ganzen nur local. Es giebt wohl Gebieto, deren Trockenheit viele Ge-

hdlze nicht verlragen: so im Massailande mit hdchstens 40 cm Jahres-

niederschlag. Doch sie besitzen cine nur nuiBige Ausdehnung; und es

folgen slets in erreichbarer Entfernung wieder Districle mit gUnstigerer

Benelzung.

Unter solchen Vorhaltnissen finden mittlore AnsprUche an Feuchtigkeit

am sichersten ihre Rechnung. Und darin liegt gerade bei den villosen

Rhus der Factor, welcher ihrer Ausbreitung die weitesten Bahnen in Afrika

offnel. Denn einem maBigen Mehr oder Minder des Niederschlags vermag

ihre ziemlich umfangreiche Accommodalionsfahigkeit mil Krfolti zu begegnen.
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a. Typus.

Es liegen erst vereinzelle klimatologische Angaben aus der Ileiniat

der Villosa-Gvuppe vor, und solassen sicli specielle Soilen ihrer Anpassung
noch nicht iibersehen* Jedenfalls als wichtigsle Reaction auf die Wasser-

versorgung am Standorte erscheinen wie gewohnlich die GroBenverhaltnisso

der Blattflache und die Ausbildung des Indumentes: zwei Momenle, die

neben der Configuration des Blattumrisses (Fig, 1 S. 579) die eigontlich

formbeslimmendenEIemente in der VilIosa-Gvu\^pe ausmachen (vgl. S. 580].

Wie vorher (S. 596) bereits ausgefuhrt, betrachte ich davon die Ge-
slallungs-Tendenzen der Trichoinbekleidung als das phyletisch

Constanlesle, urn so nielu-j als fur ihre unmillelbare Abhanqiqkeit von oxo-

genen Bedingungcn bislang kelnerlei Beweise vorliegeny und uns nirgends

Anhalt gebolen isl zu bourleilen. Q
Indumentes zu wirken Im stande sind. Immer nur lasst sich beobachlen,

wie innerhalb einer eng verschvvagerten Pflanzensippschaft die Combination

von Haaren und DrUsen nach quantilativem Verhiiltnis in den denkbar

verschiedensten Gemischen auftritt, und gerade bei den Rhus^^ ViUosae in

aller Schiirfe: bald sehen wir Haare und DrUsen zu annahernd
gleichen Teilen gemengt, wie es der Fall z. B. l)ei dom vom jUngeren

LiNNfi beschriebenen Tjpus. Zuweilen wallen die Haare vor, nament-

lich bei den xeropliileren Formen, die das ostliche Binnenland bewohnen.

Wie kraftig gofordert in ihrer Behaarung stellt sich uns z. B. die in Trans-

vaal bei 40—50 cm Regonmenge erwachsene Form dar, mit jenem Typus

verglichen von den Hiingen des Tafelberges, wo er im Ilchten Schatten des

Leucadendron grUnt. Und dasselbe Motiv wiederholt sich am enlgegen-

geselzten Pole ihres Verbreitungsareals: unter %%^ n. Br. auf dem Soturba^

dem letzten schon schwachen AuBenposten der tropischen Sommerregen,

eine mit Haaren allseits bedeckte Form (var. etbaica Engl), weiler sUdlich

in Abessinien die fast entbloBle glaucescens Rich.j welche dann auch im

aquatorialen Afrika an den regenroichen Gesladen des Ukerewe gedeiht,

auf dem Kilimandscharo bis 1600 m emporsteigt und auch bei Malandsche

1100 m U, M. gefunden wird; lauter Landschaften^ deren Regenmenge die

100 cm-Linie beriihrt oder ubersleigt. — Den Haaren entgegen erfreuen

sich die DrUsen einer viel gefestigteren Fundamentierung. An Tausenden

von Exemplaren, wo jene im Absterben begriffen oder thatsachlich ver-

schwunden scheineUj siehl man die Drusenlrichome in ungoschmalerter ZahK

Ja, verringert sich gleichzeitig die Lamina, dann stehen sie auf der Fiachen-

einheit sogar dichter beisammcn als bei der Ausgangsform, und es resul-

tieren Rassen mit vorwiegend glanduloser Bekleidung ihrcs Laubes.

Welche Bedingungen derartige Ausbildung begUnstigen, darUber bin ich

selbst eine Vermutung zu auBern in Verlegenheit, aberbei der Prufung des

vorliegenden Materiales kann es niemandem entgefaen, wie allgcmein die

' -J

^ ^

f-- ,

^ .'
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reichdrtlsigon Excmplare in den Liloralformalionen Osl-Afrikas saml seincn

Vorinseln bis nach Natal hin verlreten sind, Dass dort die Haare ge-

schwunden, liisst sich wohl vereiubaren mit den gtinstigeu Niederschlags-

vei'haltnissen: Mombassa erhylt 142, Zanzibar gar 250 cm im Jahre! Und
insofern haben wir nur eine Wiederholung der abessinischen Verhaltnisse:

die glabrescenten Formen (wie (jlaucescens Rich, var. elliptica Engl, und

namentlich Wl glutinosa Ilochsl.} finden die rechle Heimal dort ebenfalls

erst mit dem Eintritt in die Woina Dega, wo zwei Regenzeilen meist tlber

100 cm Niederschlag liefern. Welche physischen Conjuncturen jedoch be-

teiligt sind an der Erhaltung der Drtlsenj invviefern gerade die genannten

KUstengebiete berufen waren, Entwickclungsherde des rein glandulosen

Typus zu werden, das mtissen uns spiilere Forschungen enthUllen. Denn

dass manche heute noch vernachliissigte Facloren im Spiele sind, gelit

deutlich genug aus der abvveichenden Indumenlalion der westafrikanischen

Glaucescentes hervor. An der Guineakuste sowohl wie am Congo haben

sich seiche gefunden, und auBerlich slimmen sie zum Verwechseln mit

manchen des Ostens- Auch die Drtlsen fehlen ihnen niemals absolutj aber

an Zahl erscheinen sie durchweg rcduciert in auffallendem MalJe. Grtlnde

kennen wir nichl, denn in den klimatischen Vcrhaltnisscn wiircn prin-

eipielle Unterschiede nicht erkennbar. Togo wie Lcopoldville liegen in der

Zone mit doppelter Regonzeit; in Togo hat man fUr das Jahr 145 cm ge-

messen ^), am Congo 150 cm: genau wie drtlben im Osten.

b. Abessinische Untergruppe.

Die das nordOslliche Viertel des 7^7/o5a-Arealcs bewohnenden Formen

zeigen bei genauer Wiederholung der besprochenen Grundtypen einzelne

biologische Analogton mit einander, die bei einer gemeinsamen Bclrachlung

am deutlichsten hervortreten werden.

Es geht schon aus der Anlage des einleitenden Schemas hervor, dass

ich keineswegs gesonnen bin, alien heutigcn Arten Abessiniens und der

anliegenden Districte monophyletischen Ursprung zuzuschreiben. Es sind

Dicht Descendenlen einer Species, sondern sie stellen Abkommlinge dar
von mehreren sowohl in Aquatorial-Afrika wie in Indien verlreiencn

Grundformen. Wenn sie gieichwohl in der iiuIJeren Gestalt einander

noch naher zu stehen und oft leibliclie Schwester-Arlen scheinen, so ist

diese Convergenz gewisser Eigenschaflen unschwer mit den klimatischen

Rei hoher

Regenmenge (70

—

100 cm und dartlber l)esonders von der monlanen

Region der Gebirge an) begUnstigt hier die ganz ungewohnliche Slabililiit

des Warmeganges in hohem Grade die vegetative Uppigkeit. »Am erslon

kbnnte man das Klima der abessinischen gemaliigten Zone demjenigen

Verhiiltnissen ihrer Heimat in Zusammenhang zu bringen.

\) Mitteil, Deutsch. Schulzgebiet. X. (1897^ S. 94
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vergleichciij welches den KUslcnlandschaflcn Sild;jfrikas ostlich von der

Algoabai den Ruf auBerordentlicher GleichmaBigkeit nnd Milde vcrschafft

hat: Gondar hat 7j2^ mittlere Jahres-Schwankung, Easl-London 8,4°,

Durban 7j8^^« 1
. Aber selbst dieser Vergleich fallt noch zu Abessiniens

Gunsten aus, indem die absoluten Schwankungen der Temperalur dort

wait geringer bleiben als im siidlichen Afrika,

Dem enlsprechend gclangt baumartiger Wuchs nirgends bei den gcron-

logeen Rhus so haufig zur Entwickelung, \Yie in Abessinien, wobei selbst-

verstandlich die Ergiebigkcit des Niederschlages als mitbestimmender

Factor sehr wirkungsvoll elngreift. Denn wenn auch sicherlich eine reiche

Gliederung des Wurzelsystems die Uhus-kvien von der Dauer der Regen-

zeit teilweise unabhangig macht, so ist doch bemerkenswert, dass die

Sammler jR/?. ahyssinica Iloelist. durchgiingig nur als Slrauch ervvShnen und

3 m als seine Maximalholie notieren. Auch die Reduction der Behaarung

zeigt sich bei ihr am wenigsten fortgescliriUen ; neben den naliezu kahlen

I\lu (jkmcescens Rich, lyp.j RIl yhUmosa Ilochst. und Rh, retinorrhoea Steud.

wird man in Rh. ahyssinica Ilochst. kaum das Erzeugnis des Irockencren

Nordens verkenneHj der gebirgigcn Abfiille von Erylhraea, wo die ver-

kUrzte Regenzeit nur bis 70 cm^J Rei^en noch spcndet. Freilich die hohe,

selten unterbrochenc Wiirme (im JahresmiUel 25—27*^) fdrdert auch hier

wahrend der Regenzeit so machtig die Entwickelung des LaubeSj dass

seine Spreitenflache (100—250 qcm

Abessinier (1 50—350 qcm).

besser den Vorzug des abessinischen Klimas und nur an denallen-

falls enlsprechenden Ktlsten von Natal werden wir bei unseren Rhus einer

Vegetationsentfaltung von ahnlicher Kraft und FUlIe bcgegncn.

An die abessinische Form der Bh, (jlauccscens Rich., bezw. an Rh. glu-

iinosa Hochst. nehmen iin OsLen Rh. somalcnsis EngL und viclleicht Rh.

thyrsiflora Bi\\L L ihren morphologischen und geographischen Anschluss;

unterschieden davon durch die originellc Entwickelung der Drusentrichome

ihres Jugendlaubcs, durch Starkung dor AuBcnwand an der oberen Epi-

dermis und auffallige Yerlangerung der Palissaden: eine Combination von

Charaktereu, die teils eine bessere Sicherung des umfangreich bloibenden

Laubes gegen schadliche Transspirations-Verlusle bedeutet, teils die Ein-

wirkung intenslv belcuchteter Standorte vcrrat. Beachtenswert vor allem

muss das Jug end-In dumenl genannt werden ;
denn wieTaf.XIVF;G,i,#

aufzeist, haben wir hier zweifellos eine stufenwcise Modification

typischer Glaucescens-^msen vor uns: Bei RL thyrsifora Balf, f.

stehen beiderseits Trichome, obcn normal gcbaut, unterseits ihre Zellen mil

heranrcicht an die der Ubrigen

Nichts als diese Belriige beweist

-i) K. Dove, Cultur^onen von XorJ - Abessinien, Peteumasn's Geogr. Mittcil.

Erg5nz.-Heft n. 97 (Gotha 1890) S. 14.

2) So nach Steudner's Schatzung fUr Keren.
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schwacher seillichcr Verlangerung (Taf. XIV L], deni Anfang des bei RIl

somalensis Engl, forlgescliritlenen Processes: statt namlich den Kopf aufrecht

zu erhebeii; neigon ilin bei ibr die DrUsen der Blatlfliicbe zu (Taf, XIV i/).

Seine Zellen wachsen aus in horizontalerRichtung, siehtbare Metamorphosen

volhiehen sich in seinem Inhalt und es koranit ein Gebilde zu slande^

\

r-

^'

K

dessen Ahnlichkeit mit gewohnlichen Sternhaaren nicht vermulen lasst^

wie welt gescliiedene Wege zu seiner Enlstehung fiihren. Dass die Form-

wandlung der Drilscnlrichome sich mit einem Wechsel der Function ver-

kntlpft, darauf wcist schou die Andcrung des Inhaltes bin. Solllen sie

vielleicht zu Organcn fUr Wasser-Absorption gewordeu sein?

Auf Sokotra zahlt lih. thyrsiflora Balf. f. zu deu gemeinslen Geholzen

der IlUgeb'egionj und dieser Ubiquitiit auf der Insel an mancherlei Sland-

orten entsprichl eine betriichtliche Mannigfaliigkeit im vegctativen Habitus:

bald Strauch, bald Baum bis 7 ni hoch ; das Laub bier von maBiger GroBe,

dort mil Spreilen wie sie auf dem Continent kaum irgendwo sich ansehn-

licher finden lassen,

c. Kiickblick,

Wir dUrfen uns abwenden von der F/Z^o^a-Gruppe mil einem kurzen

RUckblick.

Ihre Variabititai in der Blatlform, die wechselndc GroBe des Laubes,

die Osciliationen seiner bciden Trichomformen, das sind die Momente,

welche den Ausdruck ihrer bildsamen Accommodations-Fahigkeit dar-*

stellen. Quantitativ Uberschreiten die Variationsbetrage selten eln

mittleres AusmnB — wie wir mcinen infolge der relativen Gleicharligkeit

der auBeren Daseins-Factoren. Nach dieser Richtung wird uns weilerhin

nun reichere Mannigfaliigkeit enlgegentreten. Aber sofort muss hinzugefiigt

werden^ dass nach Qualitat die )jEpharmose« der ganzen Section

eigenllich nichts weiter darstellt als einen Complex der scbon bei den

ViUosae eingeschlagcnen ))Anpassungs«-Richtungeu, freilich in sehr ver-

schiedenem Grade weit vorgeschritten, Nur die ungleiche Aus-

pragung obiger drei Momente und ihre bestiindig variierte Zu-

sammenstellung ist es, die im groBen und ganzen das wechselvolle

Bild erzeugt, dessen ZUge im einzelnen zu sludieron unsere weitere Auf-

gabe sein soil.

Auchcri Boisfi.

lb Parviflora-Gruppe.

i

flexicaulis Bak. mysurensis Heyiio.

I

farvijlora Roxb. paniculata Wall.

I

[villosa L. f. glaucescens Rich.]

Die Vereinigung vorstehender Arten-Reihe in eine selbslandige Gruppe

empfiehlt sich mehr aus praktischcn Rtlcksichten, als dass es von inneren
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GrUnden geboten ware. Denn systematisch kntlpfen so innke Bande die
- .^.

'F die Villosa-GvwpY^ej dass sie coDsequenterweise damit zu

verschmelzen waren : eine StUtze mebr zu Gunsten der AusfUhrun^en dcs

III. Gapitels, wo der Ursilz des ganzen G^ro?]/o^me-Stammes nach Indien

vcrlegt wurde, und ein Beweis dafUr, dass seit jenen Tagen, da er sich

auszubreilen beganiij kaum wahrnehinl)are Verscliiebungen den inorpho-

logischen Grundplan betrofTen haben. An ihm vollzieht sich nooh heuLe

der gesamte Gyclus der ))Anpassungf(j von den dichtbehaarten, kleinlaii-

bigen Xerophylcn bis zu den groBbliittrigen, glabrescenlen Bewohnorn

feuchterer Begionen, in genaucr Parallele zur F^7/o5a-Gruppe, nur aiif deni

beschi'Sinkteren Schauplatz des vorderindischen Gebieles.

Das aus Indien slammende i?^^r5"Malenal des Berliner Ilerbars leidol

durchweg an so mangelliafter Standorls-Bezoichnungj dass ich darauf ver-

zichtcn musSj (iber die Beziehungen dieser Formon zu ihren klimalischen

Bedingungen so eingehende Angaben milzuleilen^ als es Indiens enl-

wickeltes Stationen-Netz hinsichtlich der meleorologiscben Momenle wohl

ermoglicht haben wiirde,

Ich thue es nicht ohne Bedauernj zumal in der Parij//?o?^a-Gruppe die

Inducierung durch das Klima offenbar eJne Ilauplrolle spielt als form-

geslalteudes Agens. Denn in den systemalisch wescnllichen Punklen

slehen sich ihrc Verlreler nahe genugj um die Beurleilung scheidender

Grenzen mehr oder minder der WillkUr zu tiberlassen. Und ebenso iibnebi

sie sich auffallend in ihren Ansprtichen an das Subslrat: bei den drei

indischen Arten wenigstens gedenken die Autoren ausnahmslos ihres in

dieser Hinsicht xerophilen Gharakters, Nur dem klimalischen Wechsel ver-

miJgen sie sich nichl zu entziehenj und hier isl bekannllich kaum ein

Gebiet so intensiven Gontraslen unterworfen als das Areal der Parvijlorar

Wenn wir ausgehen vom Osten, Ireffen wir zuersl lih. paniculala Wall, in

westlichen Hinterindien, wo die colossalen Begensummen der KUsle^

{500 cm) selbst im Innern nirgends unler 150 cm sinken. Es ist demgemiiB

die groBlaubigste der 3 Formen, die Flache der Spreile erreicht 250 qcm,

ihre Behaarung beschrankt sich auf Drtlsen von w^echselnder Menge. Der

Stamm strebt empor in baumartigemWuchso- WahrendderTrockenzeit oiU-

laubt sich die Krone, so dass bei der groBen BegenniengCj die Sommer un<l

Ilerbst jener Brelten auszeichnen, die Vegetationspenode ganz dazu an-

gethan islj ein relaliv zarles Laub zu (ippiger Enlfaltung zu bringen. So

wird denn Rh. paniculata Wall, im Bezirke der Parviflorae gewissermaBen

zu einer Recapitulation der Glaucescens-Yovm (s. S. 605),

Den Vorbergen des Himalaya folgend lernen wir im Nordwesten der

indischen Ilalbinsel eine Schwesterart der /?//. paniculala Wall, in parvi-

fi Ihre Heimat steht in der BewSisserung w^eit hinler
1

.
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1) vgl. Blanford's RegenkarU? von lnr]icri, Calcutta 1883

tJotiiuidclie Jalirbuclior. XXIV. Bd. 39 r 1
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dem Oslen zurtlck; die Uegensumnie bewegt sich zvvischen 50 und 100 cm.

So bleibt der Stamtn nur strauchig; 150 qcm messen im heslen Falle die

Spreiten des Laubes und loichlos Haarkleid deckt beiderseits die Epidermic.

Und je niehr wir deni diirren Westen (Regen unter 50 cm) uns nahen, um
so niedriger bleibt der Stamm, um so augenfalliger iiuBert sich die Ab-

nahme des Laubes, dessen Flache bis auf 7 qcm berabsinken kann. Zum
erslen Mai bemerken wir an lih, mystire?isis Heyne die bieibenden Spuren

tadlichen Wassermangels in der YerkUmmerung mancher griinen Spreiten

an den stai-ren Aslen, die sich ihrerseils nun allmiihlich in Dornen ver-

wandeln, um so rascher und vollstandiger, je friiher und ofter die jugend-

lichen Sprosse von einfyllender Trockenheit iiberrasciu zu werden pflegen.

Xeromorphor wird auch im Innern der Blalibau, an Epidermis und Haaren

verdickt sich um mehrfachen Belrag die Wand, und weniger locker sind

die Schwammzellen einander angefugt. Und nebenher ein bestiindiger

Weehsel der Blaltform und Bekleidung, dem Verslandnis vorliiufig nicht

zugiinglicher wie bei den Abkommlingen der lih. villosa L. f. Vergebens

suclien wir zwei im Laube identische Gestalten, vergebens eioe gleich-

miiBige Miscliung bolder Tricliomformen, bnmer neue Conibinaliouen

lassen sich einerseits ordnen in eine Reihe, an deren Ende fast aliein die

DrUson bleiben und c/'cna/a-arlige Organisationen don Absohhiss bilden,

andercrseils zu einer Kelle schlieKen, wo das llaarindumenl den Vorrang

gewinnl, und deren Endgliedor uberleilen zu Formen von dem Chanikler

der nil. flexicmdis Bak. und Hh. Aucheri Boiss.

Von diesoM zwei aus Arabien stammenden Species, beide erst einmal

bisher gesammelt, kennen wir leidor nur wenig hinsichliich der Exislenz-

1 das Obwalten der llaare besilzen sie mil einander

oberflachliche Ahnlichkeit; im ubrigen bemerkl man sofort an lih. Aucheri

Boiss. die Spuren weil schliinmeren Daselns. Denn wenn sich Rh. flexi-

caulis Bak, auf don Iliihen von Iladramjuil noch Iropisclier Regen erfreul,

so fallen in Maskat, Aucheri's Heimal, nur wiihrend des Nordweslmonsuns
minimale Spuren (19 cm). Mai bis December sind so gul wie regenlos und
kaum vermcigen erglebige Taufalle die Vegelalion zu erquicken. Denn »die

dunkelbrauno Farbe des Erdbodens und die Natur der Felscn verursaclit

eine so slarke Absor[)tion und Aufspoicherung der Sonncnwarme, dass die

Sommerlempcraturen (Mittel 30
°j von Maskat zu den schrecklichslen auf

dem ganzen Erdball vverden«ij. Darum wachsen die isolateralen Bliiller des

Mws-Strauehes selten bis 10 (jcm auf. Sein Astwerk isl slark bowehrL mit

Dornen, wie jene mT/surensis-Fovmcn, die gegentlber in den wasserlosen

Oden von Scinde leben.

Bedingungen. Durcl

1j Meteorolog. Zpitschr. IX. (1892} S. i1.

J
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III. Oxyacantha-Gruppe.
i

L

pentaphylla Desf. — oxyacanlha Cav,
:

.1

[mysurensis Heyne].

Die Oxyaca7ilha'Cjru])pe /eiehnet sich ^lus diirch einen Polymorphismus,

der womogllch noch den dcr Vtllosae tlberlriiri (Ftg. 2^ S. 586). Aber der

Zusammcnhang aller Formen liegt so klar zu TngOj dass nur tlber den An-

schluss ihrer Gesamtheit an die Ubrige Masse der Section Zweifel enl-

stehen konnen. Dies aber um so eher, als die Gruppe geographisch naliezu

isoliert isl tind wahrscheinlich eine beweglere Verganc;cnheit als alio

Ubrigen liinter sich hat. Uenn die Discussion des geschichtlichen Maleriales

legl die Wahrscheinlichkeit rechl nahe, dass analog so vielen Yerlrelern

der thermophilen indo-afrikanischen Terliarfauna auch die geronlogeen

Jihiis wahrend der Glacialzeit in SUdeuropa und Vorderasien an Terrain

verloren oder selbsl im Bestande ihrer Formen decimierl wurden. Obschon

also das Fundament, auf dern wir unsere Schlusse bauen, nur liickenhaft

sein dUrfte, bielen sich docli daran verliissliclie Stiitzpunkte bei niiherem

Studium der Morphologie, Namenllich verdienl Beachtung die bedeutende

Ahnlichkeitj die zwischen der indischen 7?//. mysurensis Ileyne und einigen

xeromorphen Occ^acan^^a-Formen bcsteht. Es darf auch nicht geriug an-

geschlagen wcrdcn, dass die am sliirksten abweichende pentaphylla Dcsf.

autochthon im Westen erscheintj wahrend die ostlichste oxyacanlha^

von Beirutj aUoin noch merkliche Ilaare erzeugt, welchc ja die indischen

Parviflorae nirgends ganz vermissen lassen. Kurz^ was heute vorliegtj weist

auf Os tli chen Anschluss der Oxyacanthae an den Urstamm bin, in Ein-

klang mit alien sonstig(Mi Thatsachen der Verbreitung. Und wir hal^en

Ursache, die Ox^aca7i///a-Gruppo zu betrachlen liIs eine Sippe^ w^elche von

Stidosten das Mittelnicer erreichlej an der Kilsle Afrikas nach Westen zog

und hier in neuen Varietiiten (Ftlnfzahligkeit der Spreile^ isolaleralem Blatt-

bau etc.) abzuandern begann.

Ihr heutiges Area] deckt sich mit jenen Teilen des iMediterrangebieles,

welche durch regenlosen Sommer^) sich auszeichnen. Yon Juni bis August

fallen selbst zu Palermo^ der Nordgrenze, nur 3 cm bei einer Jahresmenge

von 59^ wahrend die meisten Ubrigen Slalionen des Oa:?/acan/Aa-BereIches

filr die drei Sommermonale u!)erhaupt keine messbaron Niederschlage

aufzeichnen. Die von den librigen Jahreszeilen gespendete Regen^
i

menge also isl fUr die Vegetation allein von liedeutung; und ihre ansehn-

lichen Differenzon innei'halb der sUdlichen Mitlelmcer-Region priigen sich

in der Variabililiit der Oxyacanthae rechl anschaulich aus. Ungewohnte

J

i) vgl. FiscHERj Studien Uber das Klima der Millelmeeiiiindor. Petekmann's

Geogr. Mitloil, Erganzungsh. n, 58, Gotha 1879.

30* 1 d ' ^
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Erscheinungen treten dabei nicht auf, so class es genUgen wird, in Kilrze

einige geographische Forrr»en gegenUberzustellen:

4. Beirut. Regenreichste Station, (von September bis Mai) 95 cm.

Epidermis 8 jx. Palissaden kurz. Schwammzellen lypisch- Haare

vorhanden.

2. Palermo. Regen gleichmassiger verteilt als in Syrien, aber nur 59 cm
im Jahre. — Sehr variabele Formen (vgl. Fig. 2, S. 580), im Blatl ent-

schieden zu isolateralem Bau geneigt. Wand 5—8 [jl. Hcihe der grUnen

Zelten 50—30 jt. Stomata beiderseits.

3. Biskra , am Saume der Sahara, Nur 22 cm Regen pro anno uud selbst in

der feuchten Saison nur jeder oeunte Tag ein Regentag (!).
— Klein-

laubigste Form, Hdchst entwickelte Dornbildung. Starkwandige Ober-

haut. Palissaden ziemlich hoch, sonst das Blalt dorsivenlral. Starke

Oxalatanhaufung im Blatt.

Mogador. Regenmenge wenig groBer als Biskra (27 cm) und dazu

ungleicher verteilt, indem auf December nahezu die Halfte entfallt.

Aber selbst dann »regnel es nie einen Tag lang, sondern bcichstens drei

4.

r
,

L

1 N

i

bis vier Stunden, und es folgt dann wieder Sonnenschein«^), Epi-

f

L
'

dermis fast so stark wie bei voriger. Palissaden noch etwas hoher als

dort. Sonst ahnlich, wetteifert sie mit der Biskra-Form besonders in

der starken Bedornung, deren allgemeine Vorherrschafl auf dem Djebel

Iladid, einem Standort unserer Pflanze, der gesamten Vegetation einen

uniformen Stempel aufdrUckt. »Was hauptsachlich don Genuss unseres

Ausfluges beeintrachtigte, erzUhlt Ball 2] von dort, ndas war die auBer-

gewohnliche Zahl uud Mannigfaltigkeit dorniger und slachliger BUsche,

welche die Abhiinge des Berges decken«.

Diese Auswahl gestaltet zu ermessen, wie eng gebunden an die

specielle Menge des ja liberall kargen Niederschlages die vegetative

: ..

K

Production bei den Oxyacanthae von statten geht. Von Anpassung ISsst

sich kaum dabei reden: vielmehr erkauft der Organismus die Miiglichkeit

das Leben zu fristen mit dem Zwange, seine Form rUckhaltlos alien Wir-

kungen der AuBonvvelt zu tlberlassen. Ihren Angriffen unbedingt
nachzugeben, das macht hier den ganzen Inhalt der Ephar-
L

mose a us.

I

r <) FlSfHKH K c. S. 12.

2) Journ. Linn, Soc. XVT. S. 29^2.
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IV. Tomentosa-Gruppe

[villosa L. f.]

var. tomentvsa Oiiv,

f

J--

J-
-J . 1

ri
,

¥

discolor E. Mey.
\
Rehmanniana Engl.

graciUima Engl. | tenuinervis Engl.
i

-

:

villosissima Engl.

I

grandifolia Engl, angolensis Engl

I

tomentosa L. ampla Engl.

obovata Sond. v. stvellendamensis Welwitschi

\

incisa L. f. angusiifolia L.

\
mac^ocarpa Engl, stenophylla E.&l Z.

Sleingroeteri En^l.

\popuUfolia E. Mey.

rosmarinifolia Viihlx dissectu Thunb,

Die 7omen/o5a-Gruppe tragi als Merkzeichen das Ubergevviclit der

Filzhaare Uber die Drtlsen. Schon in der Stamm-Gruppe sahen wir bei Rh,

villosa L. f. alle denkbaren Gombinalionen im quantilativen Verhaltnis

beider Trichomarten, und diejenigen (als var. tomentosa von Oliver zu-

sammengefassten) Formen, bei welchen die Haare bevorzugt erscheinen,

bilden eben den Ausgangspunkt unserer Gruppe*

Jene Varietal tomentosa Oliv. erslreckt ihr Areal Uber das ganze mitl-

lere Afrika; liborall bewahrt sie dabei ini allgenieinen Blattforni und

Spreiten-Uniriss dev Rh. villosaL, f. lypica^ aber dass auch deren gezahnte

Rassen unter Umstanden ihr Indumenl verstarken, bedarf keiner nahercn

Ausftlhrung. Wir kennen als bedingend in dieser Hinsicht vor allem den

Grad der Wasserversorgung, und es liegt kein Grund vor, die Rhus-Arlen

Afrikas diesem Einfluss gegentlber als unempfindlich anzunehmen.

L

J
yi -

I

1^* - P

a. Formen von Angola,

An den Grenzcn der tropischen Zone kttndel sich mil neuen klima-

tischen und orographisehen Conslellationen weitergohende Differenzierung

ihres Organismus an. Unter welchen Formen sich diese Wandlungen \\n

inneren Afrika vollziehenj ist zwar heule noch unbekannt. Vori dcm

Westrande des Erdteiles haben Wklwitsch's Sammlungen einige Bei-
I

tragc geliefert: unter seincn Exsiccalen (inden sich nSmlich die nordlichsten

Formen mil dorsivcnlralem Tonientum [Rh. ampla Engl., Rh. Welwitsvhii

Engl.) und lassen das wertvolle Factum beobachten, wie hier noch im Laufe

derOntogenie sich die Euthaarung vollzieht, indera der oberseitige Filz erst

an dem einiyermaBon erwachsenen Blatte in spinnewebartigen Flocken
I

*^
.

;

zur Ablosung gelangt.
!
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b. Formen von Transvaal und dem siidafrikanischen Monsungebiete,

In andcrer Hinsicbt konnen wir an den Formen dcr Oslktlste lernen,

WO reichlicheres Material von den Abfallen der Drakensberge vorliegl. Mil

seiner splendiden Bewassernng im Sonuner und der noch liopiscli geringen

Warme-Amplitude isl dieses Terrasscnland als hochsl goeii^net bekannlj

die Ftlanzcnwelt dcr Tropen in hoheDreitcn vqrzuschiebcn. Und auch von

lihus Icbeu hier wenigstens im Norden noch nianclic oslafrikanischo Fortuen

ganz ungeilnderl.

Jenseits dcr wcllcrscljcidendcn Gebirgskello jodoch beginncn sie

xcromorphc Gliaraklere anzunehnicn, die in solcbcr Schiirfo den Tropon

fehllen. In Transvaal zuersl tred'en wir RIu discolor E. Mey.: Un Bereiche

der Drakensberge selbst noch in ovalblalLriger Form, auf den Plateaus

dab inter und den secundaren Ketten mit verschmalerlcm Laube> dessen

Reduction bci Rh. gracillima En^j^].^) so well gelrieben ist, wie bei lihus

sonst nur in wenigen Fallen. Die PUanze wurde durch Rkhmann bekanuL

von dem rtBoschveld" dos centraleii Ti-ansvaals, jonem weilon IlUgenande

au^ Elauds-FlusSj das rings von Gebirgcn umkiviuzl auf seinen Irockencn

Flurcn ganz bcsael ist mit Dorn!)ilsehcnj ))die nieist allei'dings ziemlich

well von einander abstehcn«^).

Eine ungewohnlichc Festigung der Oberhaut und im Chloronchym die

durcbgefUhrle Isulatoralitat niachen den Blatlbau von Uli. gracillirna Engl,

zu eincm Unicum in der ganzen Section; denn auch innerhalb der Tomen-

losae folilen unserer Kenntnis noeh die MittelgUeder, welche von ihm zu

den Normalformen

librigen Exemplaren wenigslens, die ich aus Transvaal sah, bevvegt sich

die SpreitennUchc slots zwischen 150 und 50 cm. Erst viel weiter pol-

wartSj an dem stldlichslen Punkte, der mir fiir l\h. discolor E. Mey. be-

der discolor E. Mey, eine Brilcke schlagen: An den

qcm herab bei emer

Das Regonmaxi-

kannl ist (Shiloh), senkt sich der Wert auf 12

Regenhohe dcs OrleSj die zwischen 50 und 60 cm liegl.

mum, im eigeutlichen Monsungobiet mit der Zcit groBler Warme zusammen-

fallend^ verschiebt sich dort an den Ilerbst^Anfang^), so dass die das

Wachstum hauplsachlich fordernden Momente nicht mehr in oplimalcr

Menge gebotcn sind.

Wo aber diese gUnsligste Constellation crreicht wird, und zumal an

den vom Secwinde beslricheuen Flankcn der D^akonslJcr^o, da entfaltet

sich die Vegetation zu einer Uppigkcit, die sich ncbeu den besseren

i] Schon im Schema habc ic!i angotleulct, Jass die Zui^ehdrii^keil der sondcrbarcn

Art zu der Tomentosae aUerdiiij^s nicht sichor slelit. Ks licj^cn bei ihr auch Anklangc an

die xeropliilereii LaerigataCj z, B, Rh. Wibnsii Diels vor»

2) Wangemann in Petermanin's Gcogn Mittcil. Ergiinzungsh. n. 24 (GotJiii 1868}

S. 19.

3) K. Dove, Das Klima des auCertrop. Sud-Afrika. GoUingcn 1888 S. 97,
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Strichen der oslafrik^nischen Tropen zeigcn chirf. Die Jihus-hUmev

crrelehen ansehnliche Flaclieuwcrle: lih. grandifolia Engl, mil anniihernd

250 qcm bleibt kaurn zurUck hinter abessinischoii Velleni, Freilich im

gleichmaBigon Gange der jahrlichon und liiglichen Warmer im Uberfluss

der Bewasserung slehl ja auch im ganzcn Area! der Section nur die

abesijinische Woina-Dega den Terrassen von Nalal voraus.

Die Beschaltung, denen die von Ilaus aus heliophilen Rhus-Avlcn in

den geschlossenen Waldbcstanden Natals zuweilen ausgoselzl sindj lassl

sich als ersLer AnstoB zur Dorsivontralitat des Filzes vorslellen. Bei lilt,

villosissima Engl., deren nabe Beziehungen zu discolor E, Mey, S. 591

erwahnt, beobachtet man alle Stufen zwischen ursprtlnglicher Bcschaflbn-

heit der unlersoitigon Trichomc und ihrer Modification zu Filzhaaren; auch

wird bci ihr deutlieh, wie die Bekleidung der Oberseite allmahlich bis auf

Spuren schwindet.

- i *

, 4

J

I

c. Formen von Siidwest-Afrika.

1 . Tribus Typicae,

Wahrend die beiderseils haarige lih. discolor E. Mey. in einer gewissen

Entfernung von den regenarnisten Terriloricn ihr Zie! findet, ist es der dorsi-

venlral-blaltrigen lih. tomentosa L. gelungeuj Ilings den Plaleaurandern die

Karroo umgehend, weilhin nach Weslen vorzudringen. Sie durchzieht

dabei Laudschaflen von mannigfaltiger und oft conlrastierender Natur, und

ihre Migration wird bezeichnet durch einen Wechsel der Gestaltung^ deren

Phasen aufmerksaine Schilderuno; verdienen:

Zuniichst im Osten herrscht die ovale Blattform uiit ZBlhnung vor

(Fig. 3). In den Dislricten Albany und dem osllichen Uitenhage bleibt mit

dem Sinken der Niederschlaee von Uber 70 cm auf 40—50 cm stellenweise
i -^

die Kraft der Laubentwickelung hinler den nordlicheren Gestaden zurUck,

wenn auch die gleichmaBige Vertcilung der Niederschlage besonderen

Transspirationsschulz entbelirlich maclit: So findet hier ihr Heim die kloin-

belaubte Rh. obovata Sond. (Fig. 4 E), an trockneren Slellen der £rsatz

fUr Bli. tomentosa L., welch letzterer die zum Meere gowandlen und reich
4 -

bewasserten Abfiille vorbehallen bleibeOj im Ubergangsgebiet von Ost bis

West, und vveiler auch in der ganzen Stldwesl-Region. In ihren vegetativen

Organen zeigt sie sich mit nichl geringer Plasticitat begabt, und sogar
I

demselben Asle findet man htiufig rechl lieteromorphe Gebilde entsprioBen.

1

"r
1 r

r

4

2. Tribus Inlegrifoliae.

'Die Lanzettform der Spreile^ die ja bei der Discolor-Rixsse des

Monsungebieles so durchgreifend geworden war und offenbar zum phyle-

tischen Capital der ganzen Sippe gehort, kehrl sehr gewohnlich an den
1 ^ •

jugendlichen Phyllomen auch breitblatlriger Zweige wiedor (s. Fig. 3 ^*J.
'

r"

Mil dem Nahen des Winlerregengcbietes bleibt sic sogar nicht sellen das L
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Fig. 3. Variabilitat der Blattform bei Rhus tomcntosa, AZv/e\ Blatter desselben
Zweiges (Mundt & Maire). — 5 FuG des Tafelberges (Bolus n. 3941) i jiingeres, 2 er-
wachsenes Blatt, — C Yom Rondebosch (Mundt & iMairk). — i) var, 5w;c/?CHdamen5<5

Eckl. lSc Zeyh. (Ecklon n. 1109).

i
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ganze teben erhalten. ^Die entsprechende Form, var. swellendamensis Eckl.

et Zeyh. (Fig. 3 D) der Autorefij tritt schon in der wesUichen Halfle der

Ubergangszone im Gebirge hiiufiger auf; besonders aber recrutieren sich

aus ihr die Bewohner des trockneren Vorlandes, das sich zwischen den

Langen Bergen und der Kuste ausbreitet, Es liegen Iiier Riversdale und

Bredasdorp mit einer Regenliohe von nur 28—30 cm ^), wabrend in

Fig, 4. romew;o5rt-G ruppe— Tv\h\xs Integrifoliae : A Hh, anguslifolia L. (Tafelberg

EcKLON n, 689). — B M. angusiifolia L, (Hopefield Bachmann n, 15fi6).— C Rh, slenoyhylla

EckL etZeyh. (Flaclioklop Munli & Maiue).— D Rh. macrocarpa Engl. (Zoutmelks River

— E Rh. rosmarinifolia Vahl (Durbanville Sculechter n. 7827) —Bl'rchell n. 57[>6). —
F Rh. rosmarinifoUa Y-dlii (Burciikll n. 8374).— G Rh. rosmarinifolia X cUssecta? (Saron

SCIILECIITER n. 7872).

f.

Swellendam an den Bcrgketlen gerade das doppelte niedorfallU Aus diesem

Lande, DWcisserarni und dUnn bewohntc(2]j stammen Formen wie Eh, macro-

1) K, Dove, Kliina d. auGertrop. Siid-Afrika. S. 57,

t] LiCHTENSTEiN, Reisen I, S. 259.
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car/M Eni^l., die Bdrchekl unwcit von Brodasdorp gesamiuelt lial. Das Blatl

(Fig, 4 D] Iriigl ganz das Wesen dor if//, tomenlom h., nur niisst. seine

Flache kaum noch 5 qcin, . Und immer mehr davon der Verdiinsliing zu

entziehen slrcbl cs durch jene Umrollung des SaumeSj die weiler forl-

sebreilcnd tlber M, angusiifoUa L. und llh. stenophjlla Eckl, el Zcyh.

(Fig- 4 C) hinleilet zu Rh. rosmarinifolia Yahl (Fig. 4 7?, F), einer dor ephar-

inoniseh auffalligstcn Wms-Gc^laUou und intercssant durch ihrc liabituello

Anniiherung an die allbekannlon oricoidcn Bllsehc des Gaplandes. Die Ab-
bildungen von Fig. 4 veranschaulichcn ohne ^yoileros, wic allmablich sich

die Beduction der Flaclio hier vollziehl, wie vdllig willkilrlich es wiire,

zwischen i)slenophijlla(^ dor Autoren und ilu-er i)rosmarinlfoUai( cine kUnsl-

liche Scheide aufzuriohten.

Die ausgcpriigl xeromorplio Wl rosmarinifolia Vahl unifasst in ihror

Iradiiionellon Unigrcnzung genonimen noch iminer physioh)gisch recht ver-

schieden organisierle Formon, Die Blatlflachc z. B. kann oinen Belrag von

10 qcni erreiclicn, sic mindert sich aber zuwoilen auf nahozu 1 qcni. Ohne
Zwoifel hangt dies mil dem Standort zusammen, insofern osfcinige und
felsige Plalze mil Gebilsehtf, wie die Samnder die Fundslellen charakleri-

sieren, im einzelnen bedeulende Diderenzen aufweisen kiinnen. Im ganzcn

jedoch muss foslgeslelll werden^ <iass niaUj sowoil heute Beobachtungen

vorliegen, sie als Bewohnorin relaliv niederschlagsarmer Localitatefi an-

zusprechen hat.

In jedem groBeren Herbarium wird die Pflanze bereits aus den alteren

Sainmlungeu »vom Tafelberga vertrelen sein. Denselben Ort notieren die

Elikelten noeh fllr inehrere andere Wius-Avlen und auch die typisehe Rh.

tomentosa L, mil mindeslens 90

—

100 qeni messendon Spreilen fehit nicht

daruntcr. Das sieht fUr all unscre DeducUonen bedenklich aus, und nach

beliebtem Muster konnle jemand einworfen^ hicr zcige es sichj wie ver-

schieden wdasselbe Xliinaa nahe Verwandte gepragt habo, wie unmSglich

der Gedanke sei, den Polymorphismus gewisser systemalischer Serien zu

auBeren Facloren in directe Beziehung zu seizen. In Wahrheit warnt das

Beispiel nur, solche CoIIecliv-AusdrQcke wie waustralisches Klima«, wie

))Capklimaa u. dgl. im Munde zu fuhron; denn wie die sorgfalligen Nieder-

schlagsmessungen gerade am Tafelberg^) aufzeichnen, gehen an der Slalion

Rondebosch, w^o M^ndt und Maire erw^Shote tomentosa L. sammellen, un-

gefiihr doppeltc Regenhohen nieder (107,8 cm) als an den NordhSngen des

Berges (40—60 em), wo rosmarinifolia Vahl vorzugsweise sich findet.

Auch Piquetberg, das TinVME (n. 681 2lJ als Slandort kennen lernte, wUrde
mit seiner Regenhohe von 43 cm fUr ahnliche, l)escheidenere Bedlirfnisse

sprechen.

1) K. Dove in Petebmann's GeoKr. MiUciL 181ii S. 167 iT

t'
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3. Tribus Incisae.

Die gczahnlen Forniciij die wir oben (S. 615) mil Bclrachtung dor

var. sivdlendcuncnsis Eckl. ot Zeyh/ vcrlicBenj zoigon sich unler den vcr-

iindcrten Exislonz-Bedingungen dcs Winterrcgcngebieles in principicU

gonau cnlsprecbcndcr Weisc bceinllusst wle die schmalblaltrigcn Inte-

yrifoliue: Vcrriugorung dor lilatlflache und zuvveireii Neigung zur

Umlegung dcs Saumes.

Ihre Enlstehung schcincn dicsc Pflanzen auf don stcinigon und felsigon

llangen jener Bergkelten genomincn zu liaben, die voni Breedo-FUiss nord-

lich den Plateau-Abfall umstiuuicn. Uir Klitna kennzeichnel sich durch

rasche Abnahmc der Uogeninengc nach Norden zu, wie es folgende Ueilic

kundgiebt: Paarl 76, Saron 55, Piquelberg 43^ Glauvvilliaiii 23 cm Niedor-

schlag pro anno^).

Unweit vou Paarl Irill zum orsten Male die als HIl incisa L. f. bekannle

Pflanze auf. Woiler nach Norden wird sic hiiufiger, Au cinigermaGeu gut

bewasserten Orlcn (z. B. Saron^ s. o,] bemcrkt man dorl gcwisscrmaBon

die Genesis ihrcr Diirerenzierung. Ilier mogen direcl Witlerungszufalle

die Laubausl)ihiung heuimend oder fordernd bceinflussciij dcnn dcrselbe

Asl producicrt Lau])flachen von orheblicher Verschicdenheit: n)an vcrgl.

nur in Fig. 5 I\ und F^ niit cinander', urn sich von dicscr Thalsache zu

libcr/eugen und glcichzeilig zu bemerken, wie luckcnlos die stark zer-
— L

leilten Blaller von // in Zusanimenhang troUn mil der kaum morklicli

gekcrbten der Grundform.

Das Areal dor Rhus incisa L. f, dehnt sich von dem letzt genannten

Saron sowohl n;ich Norden wle nach Wcsten aus: sie begleitet nicht allein

die Bergztlge bis zuni Olifanl, wo selbsl der Winter nur maBige Benelzung

bringt (Clanwilliain Ma\iuial-Nicderschlag im Mai und Ju!i, je 4^2 cm^]),

sondern mischl sich hier und da auch untcr das niedere Gebiisch des
I

ZwartlandeSj das pcrennierendcr Gewasser vollig enlbehrl und mil spar-

lichem Regcn haushalLen muss (Jahresmitlcl in Malinesliury 43 cm). Ilier

isl cs, wo ihr baub die starksto Becinlrachligang erfahrl (Fig, 5 //) : der

Umfang des nhillcs niiuuil ab, die Zerteilung der Lamina errciclit den

hiSchsten Grad, Die slarke Ausbildung der Blatt-Z erleilung, die
n

in dem ganzen Areal der Section nirgcnds so fUhlbar hcrvortritt, wie im

Zwarlland und soinen Nachbargcbielen, dilrftc vielleichl auf cin inter-

millierendes Wachslum zurUckzufUliren sein^ das mil der ungleicheu Be-

w^asseruog der Vegelalioiisperiode^) zusamnienhangt. Es fallen Nieder-

schlage in cm ;

*

i-^

\) K. Dove, Klima d. auCertrop. Sud-Afiika S, 39—41.

2) Dove 1, c. S. 41.

3) Dove L c. S. 41 f. nach 6—7-jaliriijcii Bcubachtungs/cllen
^1

• k
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Wahread der Winterregen In Capstadt und Piquetberg also in gerader

Linie ansteigt und abfallt, zeichnet das Pluviometer der beiden Zwart-

lands-Stalionen eine mehrgipflige Curve; der Uberschuss des Septembers

Uber den August betragt nahezu ein Drittel, und dieses Plus wird um so

mehr fUr die Forderung dfcr Vegetation ins Gewicht fallen, als im gleichen

warm bereits um 1

zunimmt. Die im Mai also beispielsweise ausgetriebenen Blatter werden

demnach eine secundUre Flachenzunahme ihrer Spreiteu erfahren konnen,

um dann erst in den Dauerzusland Uberzugehen. Es ware vorstellbar^

dass diese Mehrung hauptsachlich iliren jUngstcn Ausgliederungen, den

ZahneUj zu gute kommt^ wenn das Centrum der Spreite vorher bereits sein

Wachstum becndct hatte.

¥

J

\

4. Tribus Disseclae.

Einen letzlen Seitcnzweig des Tomenlosa-SliMnmQs bildet die Dissecta-

Tribus* Ihre Erscheinungsformen slchen in genaucr Parallele zu den ebcn

belrachteten Gestalten, aber den gemeinsamen Ausgangspunkt beider

Linien vermogen wir geographisch gegenwartig noch nicht zu fixioren. Bis

einst vollstandigere SanmiUingen enlscheiden werden, bleibt es eine ofTene

Frage, ob die typische Rh. lomentosa L. vielleicht den gebirgigen Rand des

sUdwestlichen Afrikas, wenn auch in schmalem Saume bis zum Oranje

begleitet, oder ob sie ein disjuncles Areal bewohnt, das von den Wtlstcn

Klein-Namalandes unterbrochen, erst mit den Grenzen der Sommerrcgen-
zone von neuem bcginnt. Die erste Eventualitat gehort nicht zu den wahr-

schcinlichsten. Die zvveite darf man w^enigstens als denkbar bczeichnen,

da Verschleppung von /{/m^-Frilchten durcli Tiere nicht zu den Seltenheiten

gehoren mag. Ausgeschlossen aber ist auch nicht die letzle Moglichkeil,

dass die ganze Dmecta-Tribus, d. h, Uh. Steingroeveri Engl., R/l populi-

folia E. Mey., Rh. dissecta Thunb. nicht direct von den sUdlichen Filz-

blaltrigen abstammen, sondern niiher zusammenhiingen mit uns noch un-

bekannten Formen des Nordens oder Ostens.

Wie sich das nun einst auch aufklaren mag^ Uber die nahe Affinitat

der drei Formen zu den tlbrigen Tomenlosae konnen wohl kaum ernste

Zweifel walten (s. Fig. 3, 5J, Doch liegen Andeutungen vor, dass sie mit-

einander innerhalb dieses Kreises einem kleineren Sonderverbande an-

gehOren, der sich durch vorwiegend kahle Frilchte auszeichnet und in der
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Morphologie des Blattindumentes etwas andere Bahnen eingeschlagen hat

als alJe vorigen: stets bleiben die Filzhaare etwas kUrzer und darum

weniger stark verwoben als es dort die Kegel. Allzu starken Nachdruck

auf diese Differenzen zu legen, halte ich nicht ftir ratsam, aber ganz Uber-

I J

Fig. 5. 7o7?n?n(o5a*Gruppe— *lv\h\x% IncUae wwA Dis^ectae. AM, Sieingroe'veri

Engl. (!Aus Steingroveb n. 57j.

C Rh, dissefta Thunb. (Saron ScHLccniER n. 786<).

B Hh. dissecta Thunb. (Darling Bachaiann n. ^5 64).

— D Rh, dissecta Thunb. (Nieuwe-
kloof SCHLECHTER U, 7504). E RIl oborata Sond. (Uitenhage Ecklox n. -mi)
F Rh, incisa L. f. (Saron Schlechtkr n. 7854). — G Rh. incisa L. f. (Brackfontein Ecklok

n. 1112). — H Rh, incisa L. f, (Zwartland; Mooresbury Bachmann n. 1565).

gangen zu werdeo verdienen sie audi nicht; denn es sind Symptome ge-

wisser eigenartiger Dispositionen,

Die nordlichste Fornij Rh, Steingroeveri Eugl, (Fig. 5^1) bewohnt den
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Pliileaurand osllich von Anijra Pequena, gehortdalier iinNamalandzuden mit

am weitesten gegen die unvvlrlUche Litoralzone vorgeschobenen Poslen der

»HinlerIand-Vegelalion«. Ihre lleimat tmlersleht bcreils deni Itegiiae der

on; aber dcren QnantitiU; — jahrlich bislang kaum 20 cm ge--

messen will uns kaum gcnilgend dilnkeOj den Bedarf einos verhaltnis-

mijfiig so gut belaublen Strauches wie lih. Sleingroeveii En^l. zu decken.

Zum Dberfluss bestiiligl uns der hochsl reducirte Habitus einor vcrwandlen

lihus (s. S, 633 f.), sowie das Aussehen der herrschcnden Geholz-Formalio-

nen jener Dislricte, die dornigen -4cacm-Biiunie, die knorrige Eucka pseud-

ehemim K. Mey. mit dicken schnialen Blattern, wie tief in ilir Leben die

kUmmerlichen Bedingungen des Daseins dort eingrelfen. Neben ihnen

wiicbst IMms Stemgroeveri Engl, »auf Felsena, wie der Sammler mitlcilt;

und dort erfreut sie sich, so paradox esklingt, des beneidenswerlestcn

Slandortes^)^ den das wasserarme Land zu bielen vcrmochte. Dcun
hier an den exponierten rasch erkaltenden Felsklip|)en schlagon sich wah-

rend der rauhen Winlernachle in reichereiu MaBe die Wassermengen des

Seewindes nieder, urn innen im SteingeklufL sich zu speichern unil einer

ganz tippigen Pflanzendecke Gedeihen zu schenken. — Die auBerordenl-

liche Hiihe der erslen Palissadenscliieht (150 [i), die auch auf der Untcr-

seile gestrecktcn Blattzellen spiegeln den wolkenarmen Ilimmel des Landes

wioder.

Nur durch ansehnlichcre Dimensionen des Laubes unterschieden Iritt

'folia Ebenfalls emancipiert von

J

\

\

den atmospliiirisclien Niedi^rschliigen des jeweiligen Standorles, wurde sie

gefunden in der Auenlandschaft dos OranjOj jener griinonthMi Baumoase

inmitten des udeslen WUstengehieles Sudafrikas. Der Strauch verdankt

sein schones Blattwerk (circa 50 ([cm Spreitenflache) allein den Fluten des

Stromes, es isl cine echte Grundwasserpflanze. Und gar sellsam nehnien

sich neben seinem lebhaflen Grtln die unformlichon Xoi'ophylengeslallen

eines Pelargonium crassicanic L'ller., die HesenbUsche eincs Peliostomum

virgatWH F. Mey. aus, die Drrge's Lisle voin gleichen Slandorte nennt, deren

Wurzeln aber die tiefgeborgenen Wasserschalze niclit erreichen kiinnen.

—

Auch bei Rh. populifolia E. Mey. Iriigt das grunc Gewebe ein derarl helio-

philes Geprijge, wie es aus der GesLalt des Blallcs kaum erwartet werden

kann, das aber bei der hochst geringen Bcwolkung jenes Ilimmelsstriches

lehrreich veranschaulicht, wie von der Insolation die Architeclur des Assi-

milalionssyslemes abhiingt.

Als drille endlieh nnserer Abteihing Wudissecla Thunb. (Fig. 5 B— D).

Sie erscheinl geographlsch von den beiden Schweslerarien geschiedeu und

in nlihere Berilhrung gebracht mit den lypischen Cup-Tomenlosw. Sogar

eine Kreuzung zwischen ihr und Rh. ro.wiarinifoUa Vahl scheinl vorzu^

1) Ygl. SCHiNz, Deulsch-Sudwest-Afrika (^S9I) S. 20, /46I f.
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kommen (s. S. 572, 61 7;Fig. 4 G], und solltensIchfUr dieExistenz solcberlly-

briden weilere Zeugnisse beibrinyen lassen, so wiiren \\\v im Besitze eines

schOnen^ocuments fUr den Irotz ihrer formalen Versclnedenheit bestehen-

den engen Connex beider Arten, die nach unserer Auffassung lelzte End-
glieder darstellen einer xeromorph enlwlckeltcn Doppelreihe (s. S. 613 0.).

Rh. dissecta Thunb. ist von den tomenlosen Species die ersle, die votn

Oranje sUdlich auftauchtj schon bei Brackfontein und im Maskanima-Ge-
biet; unweit Glanvyilliam geselll sie sich zu der habiluell ganz iihnlichen

lih. incisa L. f., mit dereu Aroal sich das ihrige von nun an fast voUkommen
deckt. Das im Norden ^Yenige^ zerteilte Laub nimmt im Zw^arlland mit

seiner eigenartigen Regenverleilung zwar an GrbUe langsam zu, aberdieser

Gewinn kommt vviederum (s. S. G19) nur den Zahnen zu gule, so dass der

Blaltumriss eine recl'itcompbcierte Gestalt annimmt (Fig. 5 £>).

Die obcrseitige Behaarung, die bei lih. Stemgroeveri Engl, und lih. po-

pulifolia E. Mey. sich erhalten hat, schwindel bei lih. dissecta Thunb. nahe-

zu vOllig: "nur ilbor den LeitbUndeln rettel sich da und dort ein einzelncs

Trichoma DafUr ervveist sich die Cuticula erHeblieh gestarkt, wie uberhaupl
die Pflanze nichl die Spuren von Trockenheit verleugnel, namenllich an

den Exemplaren dcs Zwartlandes, dessen sandigo Ebenen sie hier und da

als niederes Gel)Usch bedeckt. Sehr auffallig und noch ganz mit lih.populi-

folia Mey. in Dbereinstimmung zeigt sich das hohe Palissaden-Gewebe; im
Mark^ dem gefiiBarmen Ilolze, den Blallrippen und am Saume ringsum,

Uberall wiichst die Cellulose- Menge, um der Pflanze etv^'as Starres, fast

Metallisches zu verleihen: das weiche Laub der Verwandlen ftlhlt sich nun
fest und stechend an; ihre geschmeidigen Asle bufien ein gut Teil ein von
ihrer Biegsamkeit. Die ganzo Physiognomie des meist auf dilrflige Nieder-

der ver-schlage (s S. 619] angowiesenen Busches enlsprieht nur v^'enig

wandlen Rh. populifolia E. Mey., und kiinnte fast besser noch ihrem xero-

philen Niederwuchs (s. S. 622) un die Seile gestcllt werden.

I

V. Dentata-Gmppe.

[villosa \j. {.]

\ var. dcntata En^l.
\
vai\ bidenliculata Engl

^•j s r >:-'J
' Sonderi Engl, v, pilosa tridentata Sond.

»!.

-^ !: \ '

var. pilosissima Engl.
Engl.

t

denlata Thunb.

*
fc- \ Gerrardi Harv

Giieinzii Sond.

actctider^s EngL

Bolusii Sond-
I

erosa Thunb.

grandidens Harv.

_ \

! s In der Dentata-Gryx^i^Q^ spricht sich Uberall eine starke Tendenz zur

Gliederung des Blallsaumes aus, und damit gewinnl sie den nachsten
1 fc r-.

1

J*

" ^

J I

^ ,

V >
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Anschluss an die Tomentosae. Unlersclieidond davon jedoclk treten die

Filzhaare zurUck, und die DrUsengebilde spielen alias in alleni eine

bedeutendere Rolle. Doch fehlt den Merkmalen des Indumenlo^ jegliebo

Constanz, Ihre Variabilitiit gleicht vollsiandig der Regellosigkeit in der

Stammgruppe. Und ich verhehle inir darum nicbt, dass eine genauere

Prlifung umfangreichercn Malcriales spalerhin nolig macbeu konnlo, die

Gruppe aufzulosen, die insbesoudere zur Ableilung Laeviyalae (s. S. 638)

manchc heute nicht gekliirle Beziebungen besilzen mag.

Es giebt in der Villosa-Gruppe Formen ,
die als ersle Anfiinge der

Denlatcn gelleri dilrfen : man erinnere sich z, B. der von SimirMANN in

Uganda enldeekten PfianzCj die Engler als var. dentala der TtA. villosa L. f.

subordinierle, Oder der var. bidenticulafxi Engb aus dem Poudobindj die

im analomischen Bau vvie die genannle SirnLMANN'sebe Pflanze in allem

Wesentb'chen mit dem Typus harmonicrtj aber durch die Zahnung des

Saumes sieb davon trennt und in nacbste Beziehung Irilt zu einer Reilie

abnlieher Formen , die namentlich das Bergland von Natal besiedeln. Im

Einklang mit dem local mannigfach abgetonten Rlima dieser Region slebl

dieselbe Unbestandigkeit der Blallform und Behaarung, wie sle die Tomen-

tosae dort bieten: Rhus Sonderi En^L figuriert in Enc.lkr's Monograpliie in

drei Abwandlungen flglabra, pilosa, pilosissima«, je oach der Menge der

vorbandenen Filztricbome, Und zum Stammlypus der Villosae in slrenger

Parallele kehren innerbalb dieser Vervvandlschaft, der icb auch lih. Gej*-

rardi Engl einreihen mochle^ alle Stufen der Behaarungs-Scala wieder,

offenbar starker induciert von localen Variationen des Standorles als vom

Klimaj das mehr auf die BlaltgroBe zu wirken scheint, Fiizige, groB-

blattrige Formen wenigstens tlberschreiten kaum die Grenzen des ecblen

Sommerregen-Gebietes mil 70 cm Jahresniederschlag, wogegen, gerade um-

gekehrt wie bei der fomenfo^a-Gruppe (s, S. 613), eine nOrdliche Seiten-

linie in trockenere Gebiete vordringt.

Es beginnt diese Seitenlinie mit Pflanzen, welche bei Verlust der Filz-

baare ihre DrUsen bewahren: Hh. denlata Thunb- an sleinigen Wald-

plat/en des Monsungebietes; Hh. acutidens Engl, ebendort und instructiv

/?/?. Gueln^ii Sond., die auf dem trockenen Boschveld Millel-Transvaals

teilweise noch kurze Haare aufweisl (bei Klippan leg. Reiimann), teilweise

nur Drusen besitzt (am Mac Cabes Vley leg, Ri:i[mann). Bei alien eine ansebn-

licbe Lamina und dorsiventrales Chlorencbym im Inneren. Weiter im

die zu eigen-Westen
J

artiger Gestaltung leiten. Man pflegt die Resultanten als lih, erosa Tbunb,

zu vereinigeUj obgleich eine reale wArta-Gemeinschaft zwiscben ihnen viel-

leichl nicht existiert. Es sind schmalblattrige Striiucher (Fig. 6) : Die Spreite

kann 12 cm lane wcrden, selten aber breiter als 1 ^A- Das Laub (iber-

Wese
manchmalcinengeradezupalhologiscbenEjndruck(s.Fig.Gyli). Inderarligen
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EntgleisungeD vom Hergebrachten liegt im'mer ein Symplom von verander-
^ n J

leu, und hier verschlechterlen Lebensbedingungon. Denn auf don Iloch-

flachen des oberen Oranje-Syslcms erreicht zumal die Kiilte bedeutenderc

Grade als sonst im gan/eti Verbreilungsgebiet der Section. Wiihrend nocb

y-

1 m

Fig. 6. A lih, erosa Thuub. (Cradock 0. Kuntze 189^0- — 1^ ^^h. o^osa Tliunb. (Shiloli

Baur n. 909). C lUi. erosa Thunb, (Bukciiell ti, 2097) /) Rh. Dregcana Sond.

(Storiiiberg Drki^e).

Bolanisohe JalirbucUer. XXIV, Bd, 40
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an der Polargrenze des Monsungebietcs zu Port Elizabeth das mittlere

Minimum des Winters +10^1^ betriigt, sinkt es in Aliwal North auf den Ge-

frierpunkt und das absolute Extrem liegt bei — 10,6*^1) gegenilber einom

absoluten Maximum von 41,1^ im Hochsommer. Und wenn, in gleicher

Scharfe mil dem Kilstenklima contraslierend, die Tageswarnie jener con-

tinenlalen Gcgenden Weiten von 15 18*^ durehlauft^ so bedeutet das alles

:

eine IlUufung von Momenten, die an sich nicht geeignetj vegetatives Ge-

deihen zu fordern, ganz besonders fUr Abkommlinge th e rm o p h i I e

r

Gruppen die normale Lebensthiitigkeit ihrer Yerwandtschaft unmoglich

macht. Darum entbehrt hier auch das Vegelalionsbild des Baumwuchses

und Anpflanzungen sterben ab, sobald sic sich selbsl ilberlasson werden^).

Das Wahrzeichen der wLirmeren Nachbarlanderj tlberall Akazienbtlsche,

suchl das Augc rings vergebens^).

Die Hyelen des Jahres erheben sich zwar im Nordosten des Erosa-

Areaies auf 60—70 cm^ aber die RegenfUlIe kommt nicht zu voller Gcltung

bei der Ungunst der extremen Temperaturen auf dem Hochlande (1000

bis loOOm), Weiter nach Silden andert sich beides, das Endresultat jedoch

bleibt das gleiche: die Warme wird im allgemeinen hOher, ihre Amplitude

verengt sich, aber zugleich sinkt die Regenmenge schnell herab, in Gradock

auf 32 cm. Die Vegetation behalt ihr kargliches Ansehen, ja Rh. erosa Thunb.

reduciert das Laub wohl noch weiter und trifft auf steinigen Leeden und

an felsigen Berghangen mit echten Karroo-Pflanzen zusammen.

Auf solchen Platzen ist es auch, wo bei trockner Wiirme die Secretion

der Drilsenhaare lebhafte Steigerung erfahrt, Aus der Gegend von Shiloh

liegen mir Exemplare vor, deren Oberhaut mit einer + 50 ji hohen Lack-

schicht Uberzogen isl, wiihrend die gesamte Blalldicke kaum 150 jx erreiclit.

Sprode wie Gbis zerbriclit das Laub in getrocknetem Zusland.

In der Guitar scheint/{/i, erosa Thunl), ziemlich baUl Urawandluugen

seines Organismus zu erleiden^ zuniichst wenigslens quantitativer Arl. An
einem Strauche des Berliner Gartens (1854) zeigen die Blatter sich deutlich

verbreitert und gevvinnen dadurch ganz das Aussehcn der/J//.7?o/i/5/V Send.,

deren regelmiifiigere LaubflSche 1o—30 qcm zu messen pflegt. Wie weil

das mit ihrem Vorkommen an begUnstigteren Bergabfallou (400 m Uber

Graafreinet) zusammenhaugt, vermag ich nicht feslzustellen, da mir keine

genauen Standortsangaben zugiinglich sind. Ti'otzdem mochte ich sie als

locale Form des £'ro5a-Typus aufgefassl vvissen; denn so scheint mir die

erwahntc Culturaberralion dor Rh, erosa Thuiib. am annehmharslcn er-

klarbar.

i) Dove, Klima Sud-Afrikas S. 105.

2) Fritsch, Drei Jahre in Sud-Afrika (^8GS) S, 115, 1^6,

3) Drkge nuch E. Meyer, Gommenlar. do plant, auslro-afric. L (1837) S. XI.
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VI. Damarenses-Gruppe.
V

[fl/i. villosa L. f. var. fo??/e»i05a OlivJ

I

;/;-

villosa L. f. var. npingtoy}ica Diels ms.

Marlotltii ErigL

I 1

^ fl>

J ^ N

_»-.

Ein klciner Formenverbandj dessen Endglied durch Engler zuerst be-

kannt undals7t/i. Marloth iillu^l. publiciert wurde, zeii^tsich aufs deutlichste
f = T ' ^ r"

verknllpft mit den echten Villosae. Im Norden jenseits des Damaralandes hat

ScHiNz einen inaBig behaarfen Strauch, in der Gestalt des Laubes (Fliiche

70

—

100 (j[ctn) von Glaucesccns-Ge\)v\i'j^e, beobachtet, welcher sich olTenbar

direct von villosa L. f. yat\ tomentosa Oliv. herleltel; namcntlich leilt er

mit ihr die Unterdrllcknng der Driisen, In denselben Gogenden fanden sicli

danebeu Exeinplare, wo die Bohaarung niehi* und nielir schwindelj' die

Oberhaut und das Uicunose Ghloreneliym isolaleralem GofUge entscliiedener

zustrebeDj so dass das Laub dem bloBen Auge kahl und von blaulich gruner
3

Farbe erscheint. Welter sUdlichj wo die ergiebigen Regon des Aujbolandes

herabgohen bis 50 cm^ ))auf steinigcn Triflcn« bei Otjimbingue hat sich die

Art dann vervvandoU in einen Buseh mil kleincn (Fliiche 7—15 qcra), ziem-

licli feslen Blaltqrn, deren Aussehcn lebhaft an Hh. crcnata Thunb. erinnerl,

olme 2;enetisch mit ihr viel i^emcin zu haljen.

VIL Pyroides-Gfruppe

I

pyroides Burch.
L

longipes Engl. mucron^Ui Thunb.

Aiichietae Iliern

i
i

f
i

t i

ciliata Liciitensl. celaslrokles SondJ

Burkeana Sond.
coriacea Eng!,

t

incana Engl.

a. Tribus Typicae.

Alle Formen der Slammgruppe, die zur Ausbildung nur miiBig

groBer Blatter mil ungezahnlem Saunie, /ur eilanzetllichen Geslalt der
I

Spreile und zur UnterdrUckung der Ilaai'e slreben, lassen sich als Ursprhnge
"^

' I

einer besonderen Reilie belracliten* Denn fUr die P^ro/c/e^-Grappe scheincn

solchc NeJgungen die feste Achse zu bilden, urn die sich die Geslaltung der
L

Formen bcwegt. In unumschranktcr Ilcrrschaft zwar walten diesc Tcndcn-

zon nirgends; nicht gerade sellen verraten irrcgularc Yorkommnisse^ wie

sie in Ilinlergrund Ireten. Doch darin liegt ftir uns nur ein Fingerzeig,

dass ihr Organismus noch ElasliciJat besifzt: sie habf^n sich I)isher nicht

40
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allzu vvcit von dcr fltlssison Stammform enlfcrnt und vcrm()i;cn nirgcnds

doren Bildsanikeil zii vcrleui-nen.

Es ware bei dieser Sachlngc weilcr nichl5 als mtlBiger Wortslrcit, ob

Rh, pyroides Burch. wArlw gcnannt wcrden kann oder ob sie nur den Han

einer Yarieliil beanspruclien darf. Soimdkk halle sie schon 18^0 in Ver-

dacht, mil RIl villosa L. f. verschwagert zu sein, ENciLEii vergleicht sie mit

glulinosa Ilochst., kurz alle aufmerksamen Beobachter stinimen In ihreni

Urteil soweit libereinj dass eine nalio Vervvandte der ViUosa-Gvui)\)e vor-

liege. Aus ENrTLKR\s Slandorlsb'sle iusbesondere geht liervoi", dass Rh. pyroi'

des Burch, verelnzelt sclion in Al>esslnlen sich findet (Stkudnkh n, CIS], in

ciner der Rlu glutinosa Iloclist. entsprochendeii Fonn^ dass aber erst jen-

sells des sUdllchen Wendekreises die Grenzen ihres eigentliclien Reiclies

beginnen. Dem gemiiB bleibt die vegeLalive Fiilie im allgenielnen hiuler

Iroplscheni Uberflusse zurtlck. Mclir wie 50 qcni erreiclit die Blallfliiche

sellen, aber in dicscr quantitativen Schnjiilcrung liegt audi die einzig er-

kennbarc Wirkung dos kilhlercn KlimaSj vorausgesetzt, dass dem Slrauche

gleichzeitig gentlgende Bewiisscrungsquellen am Standorte zur Verfugung

stehen. Dies ist der Fall im Monsungebiet von Natal und rondoland,

wenigstens in der Niederung; selbsi in der Sudweslregion lebt der Baum
an gunstigen Stellen ohne wescntliche Beeintriichtigung der Gestaltung;

ja selbst die Ilarzgange des Mai'kes, sonst ein allerdings kcinesvvegs unbe-

slriUenes Vorreclit der troplsclien Formen, bleiben ungeliemmt dort er-

halten.

An einigen Stellen wagt sich die Species samt ihrer caplandischen

Scliwesterart /}//. mucronala Thunb. auf elvvas scliwlorigeres Terrain, und

dann findet man auch an ihr die enlsprechenden Abwandlungen. Aber

diese ))Anpassungen<( tragen einen oberlJachliehen Charakter, So bleiben

die moist nur in der Jugend thaligen Secretdrilsen bei den Exemplaren von

Shilohauch im Alter functionskriiflig; Wand und Cuticula, deren Ausbildung

luehrere Auloren schon als unmlllelbarsteRea'ction desBlaltesaufsparsamere

Wassorversorguug erkannt haben, zeigen sich nicht unwesentlich verstiirkt,

und es trill jene Verdornung von Seitenasten auf, wie wir sie zuerst bei Rh.

mysurcnsis Ileync sahcn und wie sie in der Section ofrenbar unabhangig in

verschiedenen Verwandtschaftkreisen besteht. Ausgepragt zeigon namenl-

lieh die Specimina des Irockencn Zwarllandes (vgL S. 619] die Erscheinung.

b. Tribus Ciliatae.

Dieselbe Vei'dornung seillicher Organe verlelhl der Rh, ciliala Lich-

Icnst. ihren charakleristischen Ilabilus. Das Areal des kleinen SlrauehoSj

dessen Laubflacho zwisclien 5 und 7 qcm schwankl, liissl sich heute nocli

nicht in seiner ganzen Ausdchnung Ubersehen. Denn alle bekannten Sland-

orte liegen auf den Ilocliflachen, die den Ubergang herstellen von der siltl-

osllichen Kalaj^ari zu den Grasfcldern des ol)ei'en Oranjesyslems ; zwcifel-
1-*
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los jedocli orstreckt slch ihr Gebiet woiter hinoin in die Sleppen des
m

Inneren, Ja ich glaube nicht zu fehlen^ wenu icli ihr die von Zkyher aus

dom Betschuanalande mitgebrachle Rh. celastroides Sond. als eine Form

anschlieBe, die in erster Linie der noch weiler gesleigerten Laubvcrktlni-

mcrung ihr elwas abvveichendes Aussehen verdankl.

Die natUrlichen Lebensbedingtingen in diesenllegionen ergeben sichaus

donMltteilungen S. G26o, : Yorallcni hiiltim ganzen Wosten des Oranje-Frci-

staates undden sttdlichen Nachbardistrieten bei bedeutender Elevation (1300

1400) ein strenges Hochlandgklima die wiirmeliebenden Klemente der an-

stofiendon Lander fern; trotz ausreichender Berieselung (Regcnhohe 60

70 cm) bieibt das Feld den gestahlleren Anvvohnern des Westens liber-

lassen, cben weil der Vorteil der Regenmengen nichtig gemacht wird durch

exeessive WarmeverhaUnisse. Und aus dieser Compensation wird zugleich

das bomerkenswerte Factum verstandlich, dass Rh. ciliata Licht. sowohl bei

Kroonstadt vorkommtj mit 64 cm Jahresregen, wie in der Gegend von Kim-

berley*), wonur 45 cm falleUj aber bei erheblich maBvolIei'ein Wiirmegange

die Transspiralions-Verhaltnisse an Stiindigkeit gcwinnen miissen.

Die anaiomische Slructur der Rh, ciliata Licht.j die an sandigen oder
r

sleinigen Stellen angetroffen wird^ unterscheidel sich im Hoize nur wenig

marksliindige Ilarzgange in dervon RIl pyroides Burch.; auch hier sind

Kegel wenigstens gut entwickelt. Das Blatt trSgl Haare nur in bcschnink-

ter Menge; seine Obcrhaut dagegen fallt durch dicke (stark quellungs-

fahige) AuBenvvand auf, in deren Niveau beiderseits die Slomata die Assi-

milation bedienen. An dem Chlorenchym erklart sich vun selbst eine

ausgesprochene Noigung zur Gleichartigkeit: die Ileilerkeil des Hiiumels in

Kimberley (Bewolkung p. a. 2,52) jahraus jahrein wetteifert mil dem sUd-
I

italienischen Sommer!

Noch ubertrofTenjedoch in slrenger Isolateralitiit des Blatlbaues wird7{/^

ciliata Lichlenst. von cinem Grenznachbar im NordeUj RJi. Burkeana Sond,,

dessen bckanntcsA'real ungefahr bei Pretoria sein Centrum besitzt. Ilierwblbt

sich ftlnf Scchstel des Jahres hindurch ein blauer Ilimniel, nur 61 Tage sind

bewolkt^). Ursprilnglich entdeckt an Felsen, scheinl Rh. Burkeana Sond.

auch auf trockenem Sandboden und ahnlich sterilen Orten zu vegetieren:

Rtjimann sammelte sie auf dem von Dorngebtlsch starrenden wasserarmen

Boschveld. Wo vervvandtschaftlich die merkwtlrdige Pflanze anzuschh'eBen

seij liissl sich heute nicht sagcn, da ihr Verbreitungs-Areal wahrschcin-

lich ebenfails nach Oslen in wenig eiiorschle Terrilorien verlauft. An Rh.

ciliata Licht. bestehcn zweifellos AnkliingOj aber ganz individuelle Prin-

cipien beherrschen die Ausgestaltung des Blattes : ein so lockeres Ghlor-

1) VgU Dove, Klinia Sud-Afrikas S. 103.

2) DovK, Klima d, auDerlrop. Siid-Afrika S. IH,

3) ebciida S. -117.
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encbym giebt es kauiu bei ciner andcrii Art, und nirgends sonst habe ich

eingesenktc SpallofTnungen festslcllcn konnonj wie sie hier in lypischsler

Form ersclieincn {Taf. XIV S). Wcni^er boisplcllos slehen die sonderbar

modincierlen DrQsenhaare da, wo man Anklange z, B. bei Hh, somalensis

Eni^l. bemerkt.

c. Rhus incana Engl,

Einen fast ebenbUi'ligon Genosson dcr Uh. Uurkcana Sond, auf don

trockenen Feldern dos ccnlralen Ti'ansvaalgebiclcs enldockle Rehmann in

1\h, incana Eng!.. die irh luor nur als inc**rlao scdis anfUgnn will. Donn

ancli bei ihr felilL uns noch der Faden, dor auf ibrc Hei'kuufl leiten ktinnle.

Ein stark verzweigter Straucli mil oft verdornendem Astwerk und kleinem

' Laube gehiirt cr ebenfalls dom niedrigcn Dickidit an, welclies norddstlich

IVoloi'ia das ))Boschveld« bedcckt, Soin BbiUbau biclel im Innern nichls 7A\

bemcrkcnj aber auBen uberzioht die Unlerseitc ein originelles Indument,

gewoben aus unruhig verasleUen Gobilden, eIn iMlltelding zwischen Flaurn

und fcinem Filz. Die Saclie verlicrt olwas von ihrer Scllsamkeilj wenn wir

Taf. \\\ Q vergloichon ; sie drangt uns nicht niisszuversleben dcr Auffas-

sung zu, in den //;ca/?a-Haaren fortgeschriltene DrQsentrichome zu sehen,

Drdsen, wie sie bei dor VUlosae typisch entwickelt sind, wie sie bei Rh,

somalensls End. u. a. mit ihrer Function die Form veriindern.

P r

d . Riickbliek.
r

Und um am Schlusse dieses Abschnittos nochmals zu wiederholen:

vor gewissen Tliatsachen steben wir hier verstiindji islos und

staunen, unerwarlet und olnie Zusammenhang auf Dinge zu sloBeUj die

ganz wie Neubildunijen sich ausnchmen. Zweifehid fi'agen wir, wie soil

das eine Boschveld bei einer Gattung so grundverschiedcne Blalttypen

geschalTen haben: hier Wi. gracillima Engl., dort Rh. Burkeana Sond., und
dicht daneben Rh, incana Engl.?

Bcidor Probleme Losung verheiBl einsl die ErschlieBung dor Kala^^ari:

sie wu'd uns die syslematische Slellung dieser Arten cnlralseln, sie wird

auch wohl den Entwickelungsgang kennon lehren, der zu ihren heuto noch

vereinsamlen Anpassungs-Formen gefuhrt liat.

viii. Crenata-Gruppe.

[Rh. glaucescens Rich.]

I

glaucescens Rich, vai'. Stuhlmanni Kn"l

I

natalensis Burch.

crenata Thunb.

Ein kleinor Nebenzweig der Stammgruppo vcrcinigl die Neigung

des Glauc(^cenS''i)\i\\s zur F eduction alios Filzes mil jener Korbung des



r^

- ^-

«

*^
\<

. I

i!! ^

r,J-
I L I I

Die Ephannose der Vegetafionsnrgaiie bei Rhus Fi. § (leroiitogeae Engl. 631
r» i **.

Blattsaums wie sie bei den echlen F///oi^a-Kassen so gewShnlich den Vor-

derleil der Lymina auszuzeichnen pflegl. Er charakterisiert sich waiter durch

die im groBen und ganzen mittelmaBige Fladien-Entfallung des Laubes,

wcnn sie auch im spcciellen innerhalb waiter Grenzen schw^ankt.

Angehorlge dieserGruppe besetzen fast im ganzen weilen Wobngebiete

der Villosae zusagende Localilaten. Aus Ostafrika ziihlcn dazu die als van.

brcvifoliolata Engl, bezeichneten Fbrmen. Sie w^achsen auf sonnigen Sa-

vannenplatzen, orgreifen neben andercn Colonisten Besitz vom freienLandCj

wo Hochwald gelichlet wurde; tlberall nehmen sie vorlieb mit Quartieren

zw^eiten Ranges und bleiben darum auch in vcgctativer Ausstattung etwas

zurtlck hinter glUcklicher situierten Verwaudlen. Desgleichen in West-

afrika reihen sie sich nicht selten unter die Beslandteile secundarer Geholz-

formationenj so am Congo und sUdlich davon, wo sie stellenweise als ein-

zige Vertreter ihre Gattung repriisentieren. Dass dabei tlberall nur geringe

Anderungen in die Lebensweise eingreifen, das bezeugt uns Form und ana-

toinischer Ban des Laubes mit der Stammform verglichen. Wieder^ wie

so oft, miissen wir den Wendekrels kreuzen, urn neue Bilder zu schauen;

und da eignet sich besonders die Ostktisle, um die Verringerung der Blatt-

flache mil abnehmender Warme (und Feuchligkeit) zu beobacliten. Die

successiven Phasen dieses Vorgangs Ireten in einer Formenreihe zu Tage,

deren Glieder man unter mehrcren Namen [natalensis Bernh., crenata

Thunb. n. a.) getrennt zu hallen pflegt. Aber an unserem heutigen Mate-

riale lasst sich die allmahliche Abwandlung der Gharaktere Schritt fUr

Schritt verfolgen.

Schon im speciellen Teile wurde der Vorliebe der Crcna/a- Formen

fUr die sandigen Dtlnen der ganzen ostafrikanischen KUste gedachl. Die

Natur dieses Geliindes briugt ohne weiteres eine Schmalerung des vege-

lativen Lebens mit sich. Das Blatt bleibt kleiner^ wcil es nicht so lange

und inlensiv auswiichst; und damit unkennbar verkntlpft sich ceteris pari-

bus die Anhiiufung der DrUsen, welche einen hervorstechenden Zug in der

Organisation der 7iatalensis-crenata-VormGn ausmacht.

Die Heimal der Gruppe erstreckt sich woUl ilber das ganze Liloral des
I

ostlichen Afrika; auch nach Zanzibar hat sie den Weg gefunden und sogar

auf die Gomoren einen Posten vorueschol)en. Im Suden bezeichnet erst der

31"^ s. B. ihr Ziel. Ganz diclil an der Polargrenzc Uberziehl sie jedoch nur

als niederes Striiuchlein noch die auBeren DUnen. Ihr Laub hat sich deci-

miert auf 7 qcm, und seine Oberhaut merklich verstiirkt, Man kann sich

des Gefiihles nicht erwehren, als habo mit diesem Zwerggebilde die Reac-

tionsfiihigkeit der Gruppe augenblicklich w^enigslens sich erschopft; und

es gewinnt den Anschein, als stclle das trockenere Centrum der sildafrika-

nischen Ubergangszone ihrem Vordringen eiu vorlaufig unbesiegbares Hin-

dernis in den Weg,
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IX, Lucida-Gruppe

:\ [Rli. glauccsccns Rich. var. brcvifoUohila I'^rtg!.]

I

4

/l/i. viliaia
V i?

t

4

Liclit. cxcisa Thiinh.

//
undulaia /

J acq. /

glanca Desf. scoparia Eckl. ct Zcyh- /?^riV/a L.

BuvchelUi

Sond.

Schlechteri

Diels

alhomarrjinala

Sond.
rigIda Mill, cuneifoHa Tlmnl).

h*.

4t

horrida E. ct Z longispina svylophylla

E. etZ. E. elZ.
africaiia

Mill.

Dor Anschluss der Xwc/t/a-Gruppe ;in die »Slani!n«-Foniien hei^cynct

gogonwartig nocli mehrereu Schwicrigkeilen. Derin zu ihrcn In Sildafrika

localisiei'len lypischeu Vcrtretern stellen sich wahrschelnlich ersl in der

nocli ungcnugend erkundotcn Umgebung dcs Wendekroises dio ilberlei Ion-

den Formen ein. Es wird dor Zukunft ilberlasson bleiben, endgiltige Auf-

klarung zu bringen.
i

Das Charakterislische der Lucidae liegt in der Yereinigung mehreror
EigenlUmlichkeiten dos BlaLlbaucs; der Rand vicl haufieer oanz als aus-

gezweigl; der Slid niclit self en » verbreiterl«; die Uaare hcichstens im
jugendlichen Sladium dcs Blattes vereinzelt, in der Rogel vollig aborliert,

die Driisen mehr oder minder verwandell in scliup[)cnforniige Trichoni-

gcbilde. — All dies deutet darauf bin, dass von den Formen der Stamni-
gruppe die glabrescenlen unscrer Gruppe nahe slehen: die Pyroides-

Verwandtschaft biltlet einige Ankliinge in dem Bau der DrUsontiichoine von
Pxh. ciliata Lichtenst., dem Scliwinden des Filzes und der ansehnlichen

VerstSirkung der Oberhaut boi dieser Art. Leichter uoeh lasscn sicli Bo-
rtUiruugspunkte zum Creno/a-Kreise bemcrkep, und iiim kdnnen wir mit

Vorbehalt die Lucidae am passendsten zur Soite stellen.

a. Tribus Typicae.

Bei den am weitest verbreitelen Formen oscillierL die Gostall dcs Lau-
bos in ahnlichem Grade %vie bei IVi. lomenlosaL., doren Areal auoh mit

dem ihrigen manchc Cbereinsliramung aufweisl.

Zvvischen Hh. undulaia Jacq., l\h. lucida L. und lih. excisa Thunb.
bemUht man vergebens seincn Scharfblick, durchgreifendc UntcrschieJe

aufzufinden. Alle drei stellen nur Variationen eines Typus vor, dessen

nordliche Grenze, soviel wir heutc wisson, die Drakensberge von Natal

gchncidet in jener Region, wo Rhu^ einsl von iNorden kommend in neu-
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qeartelo Verhaltnisse eintrat, wo seine Oriianisation iind Geslalt in uiiiio-

wohnter Unigobiing vielfache Wandlungen leiden mussle. Sohon boi don

loincntoscn Fornien sahcn wir liier auf engem Raiime sich EnLwickelungcn

voUzioIien, wie sic dor Stammgruppe fromd sind. Gerade so Ireten luor -in-

ersl irn Hlaltbau die Gombinalionen aufj welche das Wesen der Lucida-

Gruppc ausinachen. Dicsc Grenzfornien des Nordens stchen bcvorziigt in

dor Gruppe. Hire Ulatler siiid hiiufig gezahnl^ die Spreilen ansehnlich in

die Flache gedehnl. Aber sobald die Sohranken dos SommciTcgengobietcs

init 70 cm Niederschlag nalieiij da vorarint die Fulle, die Secretion ti'ill

deulliclier in den Vordergrundj kurz rnutalis mutandis wiedorliolen sich

Und mcine Roihe dor bei den Tonientosae gesohilderten Voi'gange.

lehrreicher Weise erlautcrl der Parallelismus bolder Gi'uppen^ wie zvvei

unlcr dem Einfluss des Indumentes morphologiscli getrennto Grundlypen

biologisch toil weise in genau en Isprechenden Richtiingon vari-

ieren, teilweise sich aber weit von einander cnlfcrnenj indcm

cewissc dem Bohaarun^smodus inhaerente Aniaacn iminor kriifliiier sich
'-^ C K_. iD

zu Gcllung bringcn.

Urn Wicderholungcn zu vcrmeiden, soil dor erslo bolder Fiille nur

kurz durch einlge Boispiole belogt werden.

In dem mehrfach genannton Gebiete von Shiloh hat sich auch innorhalh

der Z-i^c/(/a-Gruppo eino auffallend lackierlo Form gefundenj die zudem

durch Versehmalerung ihros Laubes deullich die Trockenheil der Gegend

verral. Gleicher Weise stoigt die Secretion oft sohr I)edcutend in der S, 617

charakterisicrlen Ebene von Brodasdorp-Rivcrsdale (Exemplar von Mundt

undMaire). Ihren hochsten Stand aber erreicht sie an eincr von Sondek

als RJu BurchelUi bozeichneten Pdanzc, die in der Niihe dos Oranjc-Yaal-

Zusammenflusses zucrst gesammelt, neuerdings auch von ! Aus bekannt

^eworden ist. Sie scheint demnach am Sudrande der Kalahari weiter ver-

breilet, in Districten also, deren Regenmenge jedenfalls nirgends 30 cm
Uborstoigt. (Hopotown sUdlich des BuRCHELL'schen Originalslandortos hat

27 cm^ !Aus w^ohl bedeulend weniger).

Wie die Abbildung Taf.XlV/i veranschaulichL, zieht bei dieser Art die

Starke Lackbedeckung eine eigenartige Ausbildung des slomalaren Appa-

rates nach sich, dossen Verkehr mit dor AuBenluft namlich durch einen

kleinen Schornstein aus Guticularsubstanz slaltfiudot. Damit isl die Ver-

klebung der OfFnung verhinderl und zwar auf die einfachste Art; doch

aber verdient dieso Miniatur-Anpassung unsere besondero Beachtungj denn

sic resultiert ofl'enbar aus complicierleron Processcnj als die iiborwiegendo

Mehrzahl der sonsl bei Rhus entwickelten Epharmoson.

Am boslimmendsten fUr die auBere Erscheinung wirkt daran die Blatl-

die bei den xeromorphen Formen der />wc/f/<l-Gruppe auf schrgroBe.

Wei auf den nord-

lichen Bergen i\Qs Westabfalls ware mit ihren schmalen RliiUern (10
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17 qcm) hier zu nenuen. Feruer cin niedriger Slrauch, den ich Rh.

Schlechteri getauft luibOj aus felsiger Gegend bei Elim am Cap Agulhas;

erzeugl »in saxosisa dieses durch locale Trockenheit (Regen unler 50 cm)

benachleiliglen Territoriiims nur 5— 6 qcm hallende Spreiten (Fig. 7E),

die 01)erliaut mit starker AuBcnwaiid. — JVl excisa Thunb.j die vom Mon-

siingebiote her den nordliclieii Rnmlketten der Karroo folgl und docTi auf

Fig. 7, iwcl/da-Gruppe. A lih. lucida L. (Pondoland l^EViucu n.135). — B Hh.lucidaL,

(Tafelbcrg Ecklon n. iH3). — C Hh. glauca Dosf. (Ilanglip Mundt&Maire). — i) Rh.glauca
{Desf, vai". (Hantarngcl)irge Mkyer), — E lUu Schlechteri Diels (Elim Schlecjitku n. 7624).

F R}i,(jlauca Desf. (Zwartlnnd: Hopefiol<i Baciimann n, 1894). — G lih. Burchcllii Sond.
(Gri(juatown Buhchell lu 17:22]. — H Wi. excisa Tliuiib. y emarginata Sond. (Hantam-
t^ebirgc iMeyer). — / lih. excisa Thunb. a. Thvnbergiana Sond. (Mundt & Maire).

K M. excisa Thunb. a. Thunbergiana Sond. (Windvogeiherg Baur n. m9). — I Rh. ri-

yida Mill. (Saron Schlecijter n, 7884). — M Rh. horrida Eckl. et Zeyb. (Sprfngbokkeel

Zeviii^R n. 348].

den llantam-Bergen gesammelt wurde, bringt in der stark znsammen-

gedrangten Vegelationszeit dieses trockenen rauhen Gebirgsslockes ein oft

kleineres Laub (Fig. 7 77) als die verwandle Rh, Sc/ilechterl DielSj wird

jedoch ihrerseits tlbertrofi'en von der oben berUhrtcn Burchellii Sond.

(Fig. 7 G). Die Spreite, selten 2 qcm groB, erscheint uns wiederum als

inleressantes Beispiel einer Hemmungs-Biidung: ein junges Blatt gewisser

T.. h
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Individuen von lifu lucida L/wiedcrholt genaii ihreu BaUj und die dort

rcgelMuiUige IJaufung der DrUsenhnare fUhrt boi BurchelUi Sond. in so

wirksamer Weise zur Enlslehunc ihros wertvollcn Trocten-Schut/os.

b. Tribus Spinosae*

Kine bedeutsamo Rolle tibei'Dimmt in der Li<c/(/a- Gruppe audi die

Yerdornung der Zweige, Bei Rh. lougispina EckK ct Zeyh. spiel L der

Name auf den absloBendon nahilus an^ den ihr der Slraucli verdankl.

Al>er ehen wegen der slarkcn Bewehrung solchc Pflanzen als genetisehe

Einheiten zu betraehten, hal)e icli bereits S- 576 bedenkh'ch genannl, Und

diegcographisclie Zersplitterung derals/o/?///^7?maumschriebenen»Aii(f kann

niich darin nur l)esLarken: denn oinnial trelen solche ))Doj'ubtlsoIie(( hervor

in dem trockncren Teile des tJbcrgangs-Gebieles (s. S* 615), wo die Vege-

tation durchsetzt ist mit Dberlaufern der daliinler beginnenden Karroo;

dann linden sic sicli in clwas anderer Form erst wiedcr jonscits der rcgen-

roichen Knysna-KUstej voni Gauritz^Fluss bis zuni llangh'p. Endlich ver~

dornen auch in alien Trockengebioten nordlich des Caps die Angehdrigen

der Gruppe: auf den Ebenen des Zwartlandes sanuneltc BAcnaiANN eine

Form von Rh.gkmcaDesL mil harlen, slcchenden Astspitzen; in den llanlam-

Bergen wiederholt sich die gleiche Erscheinung, urn nooh \Yeiler im Nor-

den bei Rh. horrida Eckl. et Zeyh. erst vollig in ihr Reeht zu Ireten. Dieser

))Slarrende« Busch verfilgt tiber einen CelluIose-BeichluTn im Stamme, der

abnorm isL in der Galtung. Im ganzen Areal der Rhus § Gerontogeae hat er

dem traurigstcn Klima sich anbequemt: er wiichsl auf sandigen und felsigen

Flureh bei 1200—1500 m in den Bergen des Namalandes, ganz nahe

Springbokfontein, v^^o langjahrige Messungen cine Jahressumme des

Regens von nur 19 cm ermittelt haben. >Es ist cin GlUck ftlr dieseGebiete,

dass die geriuge WassermcngCj welche der Uimmel ihnen spendel^ nicht

auch noch gleichmaBig ilber die einzelnen Monale verteill ist, Sie w^Urden

sich dann zu keiner Jahreszeil von einer Wtisle unterscheiden. So aber

gelangt z. B. zu Springbokfonlein von Mai bis Juli fast die Halfte der ganzen

Jahresmenge zur Erde«*}* Und damil erkliirl sich Bolus'^J Erslaunen, im

Juli schon aus slundenweiter Entfernung dorl Flachen von hundert Morgen

und mehr bedeckt zu sehen »\vie mit lebendigem Feuer oder glilhendem

Purpur, lauler schonen Gompositen BlUtc an Blilte! Und auf einmal mitten

in dieser Fuile die schwarzen oder vveiBen Aste abgeslorbenen Slrauch-

werkSj von frtlheren Diirren getotet, und nun wie Gespensler sich ein-

drangend in ein Fesl voll Lust und Wonne. Das ktistliche Schauspiel

schvvindet leider nur all zu rasch dahin. Und einen Monat spiiler oder zwei

ist wcnig von Schonem geblicben*. In kurz gemessener Spanne also

1

-1) DovE; Klima d. aiiGertr. SUdnfrika S, 50.

2) H, Bolus iu wOfficial Handbook of the Cape of Good Hope« 1886 S. 81.
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bei immer noch rninimnler Rcgeumengc und preisgcgcben derKillte klarcr

NadiLe muss Rh. horrida Eekl. et Zeyh. ihre Blatter (Fig, 7 M] erbauen;

kein Wunder, dass sie dabei nicht viel groBcr (0,3
—0,6 qcm] werdcu, als

das orsle .Uigendlaub ihrer glUcklichercn Verwandtcn; doss sio gedriingl

bcsotzt sind mit Haaren wie jenc und in dieses* diclitcn IlUlle den ver-

odcnd heiBcn Sommer erwarlen. Die Drusen (Taf. XIV P] sind zu slern-

formigen, zart bowandelen Trichoinen gewordenj deren eigentUmlicher

Hau eiue besondere Function anziideuteu schelnt. UnwlllkUrlich filbll niau

sicb^in gevvisse Sangliaaro erinnei'l und bedauerl nur, auf experinientelle

Ueslaliguiig dieses Gcdankons vvoiil noch langero Woile verzichtcn zu

inUssen

c. Tribus Seytophyllae.

T_

Nel)on dioscm oxlremen Erzouguis dor Litcidae in wundorsanioni

Gegcnsalzo stebl ihr lelzler Seilcnzweig, die Scylophylla-Jvihns. Nichls

lolirt die vielseitigc Reaclionsfabigkeit der Gruppe eindringlichor a1s

heido mit cinandor zu vergloichen: dorl die Seoretlons-Tricbome den

Lel)onsbedurfnisson unterlban und unentbelu'lich geniadil, bei den Scyto-

phyllen ihrer Wirksamkoit fast entkleidet und hocbsteus in don ersten

Stadien des Laubcs noch herange/ogeu zu wabrschelnlieh nur unlergcord-

Dcnn nicht mehr die Schuppen der echlon Lucidae

(s. TaTXlV Ojbeklciden ihre jugendlichcn Phylloinej sondern in verniittelnder

Weise nalicrt sicb der Trichome Gestalt (s.Taf. XIVA^) den ursprilnglicheren

von Rh. villosa L. f. Auch beroilcn sie keinen Lack, fallen viehnehr bald

der Desorganisation anheim und bleiben nur fragmenlarisch noch erkcnn-

nolen Leislungen.

bar. Gleichzeitig gevvinnon iQimer mehr die cuticularon Schichlen an

Machligkeit (bis 15 [jl), um statt des Firnisses die geraumige Epidermis zu

decken. Das Chlorenchym — typlsche Palissaden obcn, kurz cylindrischo

von maBigen Inlerstitien geschiedene Zellen unterseits erreicht alles in

2 mm sieht1

' *

r

'J ..

allem bedcutende Dimcnsronen; und bei einer Dicke von ^3

man an seinen innersten Lagen bereits die mangclndc Bcleuchtung sich

rachcn: an Ghlorophyllgehalt wonigstons bleiben sio sichtlich hinter den

Uandzonen zuruck, und so bahnt sich die Biidung eines ccntralen Wasser-

gewebes an, wie es so viele Xerophytcn benutzen.

Und an xero})liileren Formalionen nolimen die Scylophyllae Anteit,

sofcrn sie auf Folsen nisten und an sleinigen Borghangen. In ausgepriigter

Durchbildung bcvvohnen sie nur cin kicines Area) und scheinen bcschrankt

auf die Plateau-Vorstufen und Berge der echten Gap-Bcgion ^), auf die

reichen Prokacecn- und Fr?'ca-Vicrtel zwischen Galedon und Tulbagh. Ilier

in dor licbiruiiicn Stldwest-Ecke des Erdleils wiihrt die Vei:;etalionszeitD'O

etwas langer als ini ebenon Vorlando, dank der gleichmiiBigeren

\) Mil Ausschluss jodoch tier TafoUjerg-Halbinsel
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Verteilung des Regens. In den Niederungen entfilllt autdic drci Winter-

monate die Halfte der Jahressiimme; aiif den llulien durchschnittlich nur

wenig liber ein Drittel.

station:
Elevation

jn uber Mce

(jLihressarame)

r; 111 cm :

Sominer llerbsfc Winter FruliHng

Procente der Jahiessummo :

Gapstadt

Wynbert^
11

75
(68)

(108)

8.3

5.6

26.8

22.7

45.1

49.9

^9.7

22.6

Galedon
Stellenbosrh

Paarl

228

120

150

(50)

(63)

(76)

11.6

6.8

7.2

26.5

29.

S

24.8

38.4

38.4

40,3

23 4

2.^.0

27.7

In den Winlermonaten stellt sich die Wasservorsorgung auf sanillichen

Stalionen mehr als ausreichend; bei don drci montanen aber sind ;mcli

Herbst und Frtihjahr ertragiicliy oder zum mindeslon wcniger benacliteiligt

als im ongeren Gap-Gebiet. Fur die Pflanzenwelt vcrschlebcn sich Anfang

und Endo der Ruheperiodc darnit in vorteilliaflor Weise^ und das vege-

tative Leben erfreut sich inehrore Monate lang einer sellen geslorlen Be-

gUnsligung. '

Tribus Scy tophyllae : A tih. ciineifoUa Tluinb. (CiUeJon
B Rh. cuneifoUa Thunb. (VVilsenberg Zeyhek in lib.

Fig. 8. Lucida-Gruppc
Hb. norm, austro-afr. n. 718).

Sonder). — C Rh, cunelfolia TJiunb. (llouwbock Schleciitrk n. 7767). D Rh, scyto-
phylla Eckl. el Zeyh. [Palmiel Rivier Ecklon el Zevulk n. 1130).

-\: - ^ ^.-*

J .*

Die scytophyllen Rhus producleren ganz ansehnliche Blatter (Fig. 8),

denn wei! Slofl' und Zcit dazu vorlianden, hindeit nichts sich dem ererblen

Bildungstriebe hinzugeben. Sic machen aber Halt im Flachenwaelislinn
I

der Spreiten, sobald nur leise die Diirre des Sommers sich aukUndet. llir

I

L

i) Aus Dove, Kliiua auCurtiop. Sud-Afrika S. 31
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Slandort, ganz abhiingig von dem localen Atmospharilien, isl recht dazu

angolhan, den Wassermangel bald fUhlbar und wirksam werden zu lassen:

so erhait denn schlieBlich das Laub der BUsclie einen Panzer, der sie zu

den Dickliiiutern unler der i{/(W5-Sippschaft slempelt.

ji

X. Laevigata-Gruppe,

\Rh. qlaucescens Rich.]

I I

: glutinosa Ilochst,

I -.. \
IransraaJensis Engl. \r elinorrhoea Steud.

1

/lancea L* f.laevigata L. Zeyheri Sond, viminalis

[
ValU /

tridactyla Wilmsii Dregeana Sontl.

Bui'ch. Diels.

An die Glutinosa-Fovm der Stammgruppe schlieBen sich die Laevigalae

an: die 11a are erreichen den hochslen Grad der Ve rkUmnj erung
,

denn selbst im Jugendzusland fchlen sie in der Kegel ani Laube; die

Drtlson wirken zwar noch da und dort als Schulzapparat der aussprosseuden

Organe und lassen sich absolut an keiuer einzigen Art vernnssen, aber im

AUer btlBen sie ebenfalis gar hiiufig jegliche Bedeutung ein.

Die blatter ilev Laevigatae zeicbr\en sich durch sehr geringe Glie-

derung des Saumes aus; ja die Moglichkeit lasst sich nicht bestreilen^

dass alle ihrer Verwandlschaft einbezogenen Formon mil Randzahnen in

Wahrheit anderswo anzuschlieBen sindj und In der Inlegritiit des Blatl-

saumes ein durchgebender Charakler der Gruppe liegt.

Haufiger als ihre Schwesterarten crheben sich laevigata Formen zu

baumartigem Wiichse. In den Zweigen fehlen die markstandigen ITarz-

gange selten dem anatomischen Bilde, und die friiher gellcnde RegeP), den

extralropischen Vertrelern der Gatlung gehe dieser Charakter ab, erleidet

nirgends sliirkere Erschtittcrungen als hier.

*..

1

1

a. Tribus Ombrophilae.

In ihren Grundformen bilden die Laevigalae unler den geronlogeen

Rhus einen Verband, der von alien die gerlngste Vorliebe ftir Sonne und

Trockenheit verrat. So seben wir in lilt, retinorrhoea Sleud, und Rh. glu-

tmosa Hochst. zwei jener groBlaubigen Abessinier, deren Blattilache bis

gegen 400 qcm steigt. Von den heiBen Thiilern der Quolla klimmen sic

empor bis zur oberen Grenze der Woina-Degaj in deren gleiohmaBigem

Klima sie das grOBte AusmaB in Stamm und Laub erreichen, llier wiihrl

die llaupt-Regenperiode von Juni bis September und eine zweile folgl ihr

]) Vgl. Engler, Die mor|jhol. Verhallnisse etc, Jcr GaLlung Rhus not. Jalirb

I. S. 395.
I .
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ira November nach.
; ,
Die Trockenzeit begiant sich schon ilires echlen

Nnlurells zu entauBorn, denn alle achl Tage erquickl ein Regcnschauer das
ilppige Grtin des Landes.

Mit tlber 100 cm Jahresmenge geFioren diese Regionen zu den feuch-
lesten Teilen des /f/ms-Areales, und es verdient Beachtung, dass nirgends
in solchem MaBe die Spitze sich zuscharft als bei Rh. glutmosa Hochst. und
Rh. laevigata L., die zu ihr ein interossanles GegenstUck und in gewissem
Sinne den Typus der ganzen Gruppe darslellt. Niclit nur, dass bei ihr die

Traufelspilze ansehnlich entvvickell ist(Fig. \E), es zeichnetsich ihrgroBes
Laub auch im Innern durch ein "ombrophilesa Gepriige aus, wie es zu den
Seltenheiten in der Section gehort. Daraus verslehl sich, dass der kleine
Baum etwas wahierisch und in scincn Bediirfnissen auf das Zusamiuen-
treflfen mehrerer Bedingungeu angewieson ist. RegenfUlle und Beschattung
spielen dabei die crste Rolle und bannen die Pflanze auf jcne uns ver-

trauten Waldbestande des sildafrikanischen Monsungebietes. Schon im
nordlichen Transvaal kommt sie hier vor; liings des Gebirges halt sic sich

dann stets an den regenreichen (Uber 90 cmj Hangen unweit des Meeres,

die Ktlste weilhin nach SUden begleilend. Noch am 34 ", wo die Seewinde
in ihrem Anprall an die Klippen von Knysna libcr 100 cm Regcji jUiu-Hch

niederschlagen. fand man den Baum im Schatten des seit alters beriihmten
Urvvaldes, mit Proteacoen im Yerein und unter den Wipfeln von Podo-
carptis

.

An Rhus reUmrrhoea Steud. und Rh. laevigata L. roilien sich Formen
an, die im speciellen Teii ervvahnt wurden, als Zeuguis dafUr, dass der

Laevigaten-Typus wahrscheinlich ganz Afrika sUdlich der Sahara an ge-

,

eigneten Stellen besiedelt. In Transvaa I leben z. B. nahczu kahlc Formen.
Sie geharen im Norden des Landes zu den verbreiteteren BUschen, schcinen
aber wie so viele andere GchQlzo der Tropen das rauhere Klima des Hooge-
velds nicht zu vertragcn. Bis heute wenigslens haben wir die Magalis-
berge als ihre Sudgrenze zu betrachten : hier pQUckte Burke eine Form
[Rh, Zeyheri Sond,), an der sich schon beobachten liisst, wie die FJiiche

ihrer ungeschtitzlen Blatter in dem Grade abnimmt, als sich die Gonjunc-
turen der natUrlichen Stando^ts-Bedingun^en verschlechtern.

^ ^>

Die Abnahme des Laubes kommt bei den Zeyheri-Yovmcn aus einer

proportional gleichwertigen VerkUrzung beider Durchmesser des Blattes

zu stande
:
die Ovalform der Spreite, wie sie Rh. laevigata u. a. enlsprechend

das Urspriingliche ist, bleibt also stets im wesenllichen gewahrt. Das ist

bei den Rhus Geroniogeae im ganzen wohl der Ubiiche Modus, ohne class

dazu irgend eine Veranlassung fUr uns erslchtlich oder vorstellbar wHre.
Und wenn in der iaem^ato-Gruppe gerade das Umgekehrte die Norm

bildet, so haben wir ebenfidls keinerlei Anhalt, die Bedingungen dieses

Vorganges ausfmdig zu machen. Thatsache bleibt, dass hier in der Mehr-
zahl der Falle fast die gesamle Flachenabnahme auf Schwadiunc des

'
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Breitenwachstums beruht, iind die Lange des Blaltcs kcinerlei Beein-

triichligung ei'fahrl: Sclmn bei der typischen lih. retmorrhoca Steud.

brichl an violen Orton Abossiiiiens die Neigung hervor, die Breilo herab-

zuselzen, dann im sUdliclioren Central-Afrika am obercn Zambesi herrsclil

eine Form, die den dircclen Obergang zu den schnialblaltrigcn Arlen

bildel, wek'he in noch hoheren Breiten quer durch den ganzen Continent

slreifen bis hinaiif /um Gap, wo sic zuersl enldcckt und als Rh, viminaUs

Vahl diannoslicicrl wurden : an die \N'eiden des Nordens namlich erinnern

SIC Wuchi

3en W
und Belaubung und audi der Gewohnheit, in der Niiho

Leidei- kann Iieiite weder die geographisciie Verbreitung noch das

epharmonischc Verhalten der i;w?m6(//5-alinlicheu Riiunichen in Vollsliindig-

keit dargeslellt worden. Deun iln-e Systeinalik l)edai'f noch dringend der

Aufhellung; und ob T\h. rhninalis Yahl z. B. im Monsungebiete vorkommt,

sleht keineswegs fesl. Bis auf vveiteres sehe ich in der typischcn Species

saml ihrer var. pendnlina nichts weiler als Parallelen der gleich zu ncnnen-

den Uh. lancea I. f., In dcren weilgedehulem Areale sie local bcgUnsliglo

Stellon bewohnen; dahcr ihre Forderung in vcgelaliver llinsicht.

P«5

b. Tribus Xerophilae.

Rh. lancea L. f., der »Karreebaum(f kann als Typus der xerophlleren

Lacvigaten gellcn. Von seiner lleimat sind die Nordgrenzen unbekannt;

am stldwestlichen Uande der Kula/ari aber scheint er streckenwcisc boreils

zu den gewohnliclieren »Grund\vasserbaunien« /u gohoren. Von dort aus

benutzt er den Thalweg des Oranje ziemlich w^eit flussaufwiirls und findet

sieh auch weiter sUdlich, wo immer seine langcn Wurzeln Feuchligkeit zu

sohopfen im slande sind. Ausgeschlossen also von Roggeveld und Karroo,

umzieht er doch ringsum die wasscrlosen Plateaus lUngs ihrer bergigen

Hiinge, oft in betrachllicher Mecreshbhe.

Der Bau des Blattes crinnerl in seinem gut entwickelten Palissaden-

gewebe lebhaft an manche Pflanzen der D/s^ecfa-Tribus, deren Lebens-

Bodingungen ja ahnlich (s. S. G22). Kuospen und junge Triebe bedccken

sich oft niit dem Auswurf derDrlisen, im Ubrigen aber merkt man der

Erschetnung des Baumes an, dass ervon den oft minimalen Niederschliigen

seiner Heimat nicht unmiltelbar abhangig ist. Wenn Slammhohe und

quantitative Entwickelung aller Telle trotzdcm eriieblich variiren, so ware

dafUr wohl in erster Linie die Temperatur der Vegetationsperlodc verant-

wortllch zu machen. Denn als kleinblatlrig fallen z. B. die Exemplare vom

Hantam-Gebirge auf, wo Froste zu den normalen Witterungs-Erscheinungeu

ziihlen. BurciieixI) fand bei seiner Relse dort das Thermometer bis 3''

unter den Nullpunkt sinken.

^) BunciiELi., Travels in the Interior of Soulli Al'iica (<8-2i) I. S. 81
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An einigen Stellen ihres Reiches haben sich von Hh. lanceal.A. Formen
abgezweigt, die auf besondere unterirdische Bewussenmg verzichlend aus-
schlieBlich mil atmosphiirischen Niederschlugen wirlschaflen. Und zwar
hat sich dieser Process offenbar ;m mehreren Slellen abgespiell und iilin-

llche, doch unabhangige Geslaltcn von erheblicher Xeromorphic erzeugt.

Mit Vorbehalt erwiihne ich zuniichst Rh. Wilmsii Diels, ein kUrzlich

aus Nord-Transvaal bekannt gewordenes Gewlichs; auffallig an seinen

langon sclinialen Blattern trilt die Neigun" zur Isolateralitat hervor. Sic

bildel ein SeitenslUck im groBen zu lih. Dregeana Send., aber da niir dor

Rntdecker Ober den Fundorl keine Einzeliieiten milzuteilen wusste, enl-

halle ich mich l)ezaglicli der Epltarmose weiferer AusfUhruugen.

Besser sind wir unterrichtet iibcr die Lebens-Bedin^uncen von Rh.

tridacUjla Burch. Mit grauem, schinaleni Laube, das Chlorenehym cleich

gebaut auf beiden Seilen, wiichst der Strauch auf den trockenen Hangon
der Asbestos-Berge im sUdlichen West-Griqualand. Burciiell's anscliauliche

Schilderung'J versotzt uns mitten liinein in die Scenerie jeuer Landschafl

wiihrend der regenloscn Jahreszeit. »Die Iroekenen Felsenberize, vonD^J
brennender Sonne getrofTen, steigern in dieson engen Thalkesscbi maBlos
Hllze und Trockenheit. Ohne viel Ubertreibung kann man die Luft mil

Ofenglut vergleichen. Kein Gras, kein Kraut deckt den stcinigen Bodcn,
Einige wenige zerslreule BUsche bringen kaum einen Scliein von GrQn in

das trostlose Braun des Gebirges*. Zu diesen Buschen ziihlt unsere Rhus
und ihr zur Seite enldeckle der berUhmte Beisende seine Acacia atoini-

phjlla [A. hacmatoxylon Willd.), eins der merkwurdigsten Gebilde dor

epharmonisch so auserwahllen Gallung, sofern die Fiedern des Laubes, zu

winzigen grtlnen Perlchen zusammcngeschrumpfi, in dichler Kelte sich urn

die Spindel drungen.

W
&

20 und 40 cm fallen. Und in Gegenden mit iihnlicher Niedersclda^s-Men^e-^ "-^-O
gelingt es audi sonst dem Lancea-Typus, emanclpierl vom Grundwasser
sich den niederen Geholz-Vereinen bcizumisclien. Sein vogetallver KOrper
wird dabei eingeschriinkt bis zum AuBerslen; die vou starker Umwandunii
gefasslen grUnon Fliichen bildon oft nur noch eine schmale Siiumun" dos

Mittelnervs, und das Chlorenehym der aufwarts starrenden Spreiten nimml
beiderseils glelchartige BeschafTenheit an. Die Variationen all dieser Eigen-
schaften sind nicht unbedeulend, und was als Rh. Dregeana Sond. zusammen-
gcfasst W'ird, stellt wohl weniger einen slreiig monophyielischen Verband

lypus.
y

Denn in den hoheren llegionen dor RergOy an den Grenzen der KarroOj

auf deu Plateaus am oberston Oranje, tlberall bcfindel sich die Laucea-Foviu

1) BURCHELL^ Travels in (he Tiilerior of Soulli Afcicn L S. 329 u. 332.

l^otaaische Jahrbuclier, XXIV. Hd. 41
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mil feindlichen Eleinenleu im Kampfe, iin*! dem Endeffecl vermag es

uiemand anzusehen, ob die VerkUmmerung des Laubes auf Trockenheit

beruht, oder VerkUrzung der Wachslums-Periode durch Frost, oder auf

ihror Beeintrachligung, wenn Hitze und Kulle jah und unstet etiiander

ablosen. Das lolzte Moment narneutlich wirkt auf dein rauhen Hochland

der ostHclien Gompositen-Region, wo sie mil Rh. erosa Thunb. sich trifft

(s. S. 625f.). Beide neben einander zahlen zu deu Mitgliedern einer

kUnimerlichen Gcstrauch-Formation. Schon iiuBerlich mulen sie iins an

wie untrennbare Genossen, so lebhafl wirkt die Convergenz ihres Laubes

(vgl. Fig. 6 B und Z>). Und als dritten im Bunde fand DKiiciE*) ihnen zur

Seile eine almliche Slaude, Dolichos angustifolius Eckl. el Zeyh. Auch sie

stammt fraglos von jenen ibermophilen Verwandlen, die iu breitem Laube

das bekannte Bobnenblatt nacbahnien; wiihrond Z). anguslifoUus im Umriss

seiner Spreite ebenso lieruntergekommen isl wie llh. Dregeana Send., mil

der sie bei fluchtigem Blicke sich fast verlauschen lielJe. Und was kiinnte

uns greifbarer als solcbe Fiille vor Augen fQliren, wie tief dort das un-

wirtliche Klima iu das Gedeilien tropeuenlsprossener Gewaebse oiu-

schneidet ?

Riickblick.

Die Section Gerontogeae Engl, der Gattung Rhus L. hat sich vom

Slamme des Genus vermutlich wiihrend der alleren Tertiar-Periode ab-

gezweigt, und zwar im Stiden der ostlichen Nordhemisphare. Sie umfassle

ursprUnglich wohl Formen, dereu Organisation einetn Leben an ujaBig

trockenen und besser belichtolen Standorten entsprach. Als dann im

Laufe des Neogens die geologischen Revolulionen in Weslasien und Europn

groBe Wauderungen einleiteten und Osl-Afrika gloiclizeilig in nahere Be-

ziehungen zum indischon Gebiete trat, da gewann Rhus Teil an der

allgemeinen Invasion eurasiatischer Slamme nach Afrika und fing dort

an, sich in neuen Colonien viel mannigfaltiger zu enlfalten als im Stamm-

laude.

Die Bl aliform war von Haus aus sebr weuig gefesligt (s. S. 594),

so dass cine slarke Anderung ihrer GroBe und Gestalt Plalz greifeu koimle,

als beim Eintrilt in Sudafrika neugeartete VerLaltnisse des Klimas den Or-

ganismus empfingen. Welche Gorrelationen im specielJen hier in Kraft

Irelen, entzieht sich heute noch unserem Eiublicke. Aber olTen zu Tage

liegt die Bedeutung, welche die Bildsamkeit der Blaltgeslalt fiir den For-

mungsprocess in der Gallung in sich schloss.

Wichtiger noch wurde die im phyletischen Bestande gegebene Varia-

bililat des Indumentes

:

1) J, F. DitKGE, Zwei pflanzengeogr. Docuracnte. Beigabe zur j)Flora« 18U, II

S, 50: Lisle der «auf den Mooyplaats« gesaiiiiucllen Pflanzen.
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4, Die Haare versoh v\ i nden in ;illen feuchleren Gebleten, und es

rMitstehen glabrescenle FonneOj die nun Ihrerseits wieder \v;indem konnen
und bei abeniiaJs erschweiMer Waiserversoruarm selten /nr Filzhekleiduii"

der Alinen zurllckkehren, vielmehr entweder in stiirkerBlatt reduction
den Einfluss der AuBenwelt bezeugen oder neue Balineii der Ephyr-
iijose beschreiten : Rhus Drcgcana Sond. (S. 641 1.) ein Beisplel fUr den
ersten Fall, die Tril.»us Scythophyllae (S. 63 fi) filr den zweileu.

2. Die Haare nehmenau Bedeulungzu, die Drllsen sch win-
den. Im arabisch-indiselien Steppengel>iel giebl es echtc Filzptlanzen,

desglcichen im aquatorialen Afrika stldlich his Transvaal und Angola. In

SUdafrika dagegen berUhrten die tonientosen Sippen Gebiete, welche
Dorsiventralital des Indumenles zur Ausliisung brachten. Dauiil

entstanden Stammformen zweiten Grades, — ftPhylembryonen « — , die

durch Combination des neuen Behaarungsniodus uiit den sonst
ilblichen Formen der Epharniose sieh zur Abspaltung neuer Reihen
eigneleo [Tomeutosae § IntegrifoUae^ § Incisac etc.).

3, Die DrUsen gewinnen das Ubergo wicht, doch wechselt die

Dichtigkeit ihrer Anordnung sehr niannigfach. Die Secretions thiilig-

keit nimmt in Irockenen Gegenden zii, in anderen Fallen Lritt sie sehr in

llintergrund, und es andert sich Function und Gestalt der Trichome nach
uns noch rUtseihafter Richlung.

Alle die wechselvolien Verbindungen dieser einfachen Momente haben

J

y '

A

f f

wir auf den vorigen Bliiltern an uns vorUberziehen la.ssen. Die bunte
Mann igfal tig keit der Bilder entsprach den Erwartuugen, die elne

lebenskriiftige Gruppe weckt, wenn man sie verbreilel findet von den
heiBesten StricUen der Erde bis zu raulien Hochliindern, wo Nachtfrosle im
Winter zur Regel worden; von den mit 150 cm Regen gesegneten Savan-
nengebieten bis zu wUstenarligen Oden, deren durstendes Erdreieh nui' ein

Zehutel so viel im Jahre benetzt.

Einige epliarmonische Falle enlziehen sich vorlii ufig noch
unserer Beurteilung (S. 630), well ihr Anschluss nicht Uberall ununter-
brochen verfolgt werden kann. Namentlich die Grenzgebicte der Kala-^ari

bieten mehrere solcher einstweiien problematischer Formen,
Aber davon abgesehen, konnen wir die ganze Section bezeichnen als

Verband von Epharmonien (Heleromorphosen) eines
Typus. Dieser eine Typus freillch ist an sich schou aus eiguer Macht
zu manchen Variationen (»Automorphosen«) befahigt. Und die niclil zu
Ubersehende Bedeutung dieser (allerdings beslinjmt umschr^nkLen) aphy-

letischena Variation fUr die Formbildung innerhalb der Section bedarf hier

keincr ErlUuterung mehr, zumal oben (S. 595) eiuiges dartlbcr gesagt
wurde. Die groBe Zahl der von uns angenommenen »Gruppen«, in man-
chen der weitere Zerfall in Tribus, all das beruht ja darauf. Der Grund-
.typus.variiert )phy] el isch.< m oh r s eiti g, fa.st jede dieser Seiten
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644 L Diels.

m

)>epharmonisch« vielseiiig. In diesem Sinne bitle ich verstanden zu

werden, weiin ich schon heulzulage die Evolution der Epharmonicn von

dem einen Grundplan des Slammes oline groBe Liicke verfolgt und in

Beziehung gesetzt glaube zu den klimatischen Factoren^ die im gegen-

warligen Bereiche der Section herrsehen.

Hauptsachlich von der ITaufung und Zuschiirfung klimatischer Gegcn-

satze haugt hier die Zahl und Distinclion^ d, h. habituelle Aufraliigkeit der

cigenlumlichen »Arlen({ in den einzelnen Gebieten ab, Und fUr den Reich-

turn der pfianzengeographischcn Bezirko an ))endemisclien« 7{/n/5-»Speciescc

kommt deninach namenllich ihr klimalisches Wesen in Betracht, So sclie

ich in dem Gedriinge localer /{/ms-Formen in der Stldwest-Region des Cap-

landes nur die Projection eines auf kleinem Raume nach Relief und Klinia

ungewohnlich diirerenzierlen Erdstriches, — Ich glaube^ dass gleiches auch

fUr andere Gattungen der ))Gapflorac( zulrifft, v^eiB aber genau, wie unstatl-

haft eine kritiklose Verallgemeinerung ware.

Von Wicht

ihrer Epharmose erweisen sich neben Klitna und Boden auch die Com-
munications-Verhal tnisse mit den umliegenden Territorien. Wenn
z. B, die Xeromorphie der Fornicn in der Kala^^ari durchschnittlich auf-

dringlicher hervortritt als am Gap, so wtirde sich das aus der Regen-

verteiUing allein nicht gut erklliren. Vielmohr muss man dem Umsland

Rechnung li'agen, dass alle Einwanderer mit tropischen Gewohnheiten un-
mittelbar in die Kalahari mit ihrem exeessiven Nalurell gelangen, wiihrcnd

das Capgcbiet nur auf weiten Umvvegen zu erreichen isl, die eine allmah-

liche Gewtihnung des Organismus an subtropische Warme- und Feucblig-

keitsqualiliiten geslalten.

Auch in dem relativen Alter der einzelnen Formenreihen scheint ein

Factor zu liegen, derRucksicht ftlr seine Epharmose erheischt. Wir haben

Gruppen kennen geleruf, wie die Crenatae oder Damarenscs^ welche mor-

phologisch und epharmonisch vom Grundtypus uoch wenig sich enlfornt

Iiaben und damil im Einklang auch ein engeres Heim l)esitzen, als jene das

ganze Seclionsgebiet fast umspannenden ZweigOj die in Form und Lebens-

weise zur vielseitigsten Gliederung sich aufgcschwungen haben, wie elv^^a

Tomeniosae und Laevigatas

Es wcrden solche Abstufungen der Epharmose naturgemiiB erst der

foineren Analyse zuganglich, Aber fasslichdem ersten Blicke bieten sich auch

hier die markanton Ziige dar einer von wahrnehmbaren Kriiften

geleiteteri Yielgestalligkeit. Die gorontogcen Rhus liefern uns ge-

radezu das Vorbild einer in der gcnerativcn Sphiire seit undenk-
lichen Zeiten gefestigten Basse, deren ganze Lebensenergie in

der Elastic! tat ihrer vegetativenOrgane gegen iiuBercEinflUsse

aufgeht. Darum gelingt es uns hier, die Bedingungen fiir eine Selte des

Polyniorphismus, die epharmonische, so unendlich viel leichter zu schildern,

t
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als es bei der Mehrzahl dor Objeclc m5gHch ist, wo die groBere Verwicke-

lung allor Verhaltnisse sich dem Beobachler ohne weiteres aufdrangt.

So giebt denii Rhus § Gerontogeae zvvar einen schdnen Beleg dafUr

hier gleichbcdeutend mil

sich vollzogen haben

ab, wie in manchen Fallen die Epharmose, —
dcm^ was das Herkommen wArlbildungft nennt

kann. Doch viel lehrreicher noch wirkt die Gruppc mil der eindringlichen

Warnung, die ihr Beispiel jedem zuruft, der bei diesen Problemen verall-

genieinern wolIle<

.^
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Erklarniig der Tafel XIV,

VergroCeiung, wenn nicht anders bemerkt, 250.

^~£. Ha a re des Blattus. A. Rh, parviflora Ro\h. — B. Bh. Ilehmminiana EngL
(BiL;garsberge, Reumann n. 70:53]. a Oberseite, b Uritcrseite [Vergr. 50], — C, lih. Stein-

groeveri KDg\. (!Aus Steikguover n. 57). a Oberseitc, b Unterscite. — D. Rh, Auchcri

Boiss, Oberseite. — E. Rh. dissccta Thunb. (Hopefleld, Baciuiann n. 1563) Uiiterseile.

F—Q, Driisen des Blattes. F. Rh, villosa L, f. (Cult. Hort. Berolin., lebend unter-

sucht), Unterseitc. G, Rh. axyacantha Cav. (Benghosi, Kuhmer n. 7). Jungcs Blalt,

Unterseite. — H. Rlumucronata Thunb. (Hopefield, Baciuiann). Juntos Elatt, Unterseite.

L Rh. viminalis Vahl. var. penduUna Jacq. (Klipfonteirij Bolus n. 450) [Vergr. 175],

K. Rh, discolor E. Mey. (Bazija Baur U5). Unterseile. — i. Rh, thyrsiflora Balf. f, (So-

kolra), Unterseite. — M Rh. somalcnsis Engl. (Serrul-Gebirgc Hildebhandt n. 1542}. Junges

Blatt, Unterseite, a Flachcnansicht, b SeitenansichU — JV Rh. cuneifoUaThunh. (Cale-

don Herb, norm, austr.-afr. n. 718). Junges Blatt, Unterseite. a FlUchenansicht, b Seiten-

ansicht.— Rh, lucida L. (Cult. Hort.Berolin., lebend untersuchtj. Unterseite, a^ b Junges

Blatt: a Flachenansicht, b Seitenansicht c Erwachsenes Blatt, Fliichenansicht. — P Rh.

horrida Eckl, & Zeyb. Springbokkeel [Zeyher n.348) Oberseite, FlUchenansicbt.

incana Engl, (Boschveld Beiimann n. 5325) Unterseile,

Q Rh.

m

R Rh. Burchellii Sond. (Griquatown Burchell n. 1722). Unlere Epidermis d

Blattes. Die schraffierte Schicht der scccrnierte Lack, [Vergr. 175]. S Rh, Burkcana

Sond. (Wilms n, 244). Epidermis des Blattes mit eingescnkten Spaltuffnungen.
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Verzeicliiiis der erwalinteu Arteu.

Die Zablen aebcn die Seiten an.

abyssivica Eochs\. 580, 607,

acntidens Engl. 578, 623.

africana Mill. 574, C32,

albomarginata Soud. 574, 632.

ampla Engl. 582, 613.

Anchietao Ficalho et Hicrn. 583, 627.

angolensis Engl. 591, 613,

angustifolia L. 571, 592, 617 f,

Aucheri Boiss. 587, 595^ 609.

Bolusii Sond. 584, 626.

Burchellii Sond. 57 4, 633 f.
r I

Burkeana Sond. 576, 629.

cclaslroides Sond. 576, 628.
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ciliata Lichtenst. 576, 628 f.

cm'iacea Engl. ^76, 627 f.

crenata Thunb. 577, 631.

cuneifolia Tliunb. 576, 637.

dentata Thunb. 584, 624.

discolorV., Mey. 590, 614 f.

dissecta Thunb. 572, 592, 622 f, :

divaricata Eckl. et Zeyb. 582 f.

Dregeana Sond. 590, 625, 641 ff.

Eckioniana Sond. 590,

erosa Thunb. 587, 595, 624 tT., 642

excisa Thunb. 573, 594, 632, 634.

flexicaulis Bak. 577^ 609.
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fulvcscens Engl. 58:ii.

Gerrardi Ilarv. 588, 623,

,7/rt^/m Desf, 57;t, 6:i:i.

glaiHcscens Rich. :i87 f., 605, GO?,

glaucovirens Engl. 584.

Qiuiinosa HochsL 582^ OOG, fi07, 62S, fia'J.

gracillima Engl. 590, 614.

grandidcns Harv. 587.

gmndifolia Kni;K 58^*, 590, -VJS, G15.

CiNeinzii Sond. 589, 6^23.

horrida Eckl. et Zeyh. 573, g;?5.

irtCYUia EngL 581, CHO.

ma.sYi L. f. 572, 592, 594, G\0, fi21

.

^/r/m Oliv. 5S1.

Kreb^iaua Presl. 573.

laevigata L, 589, 639.

fa/u:ea L. f. 5S9, G40,

lo7igipes Engl. 583, 827.

longispina Eckl. et Zeyh. 575, 633.

iiictda L. 574, 63:i.

marrocnvpa Engl. 591, 594, f)17 f.

Marlothii Engl. 581, 627,

miuronala Thunb, 583, 595, 628.

myrianlha Bok. 588.

my.^urensis Heyne. 577, f)09, 61 I, 6ti8.

natalensis Bernli. 587, 631.

nitida Enul. 584.

obovata Sond. 571, 592, 615.

oulcniquensis Szysz. 575.

oxyacantha Cav, 585 f., 594, 595, CM 1'.

pankulata Wall. 577, 609,
L

parviflora Roxb. 577, 609.

pcniaphylla Dcsf. 585 f., 595, 611 f.

-

populifolia E. Mey. 571, 592, 622.

pubenda Eckl. et Zeyh. 581.

pyroidcs Rur-ch. 582, 594, 62S.

rcfracta EckI.et Zeyh, 581.

Hchmanniana Engl. 578, G13.

HmpoUi Engl. 5S3.

rctinorrhoca Steuct. 589, 607, 63S 11.

riyida Mill. 576, 633.

rosmarinifolia Vahl. 570 f., 592, 618.

rosmarinifolia \n\\lXdissecta Thunb. 572,

617.

Schtcihlcn Dicls. 575, 634.

scoparia Eck!. ol Zeyh, 575j 632.

scytophyUa Eckl. et Zeyh. 57 4, 637.

somalen^is Eni^i. 588, 607 f., 630.

Sonderi Engl. 584, 624.

Sieingyoeveri Engl, 572, 59^2, 621.

stcuophyUa Eckl. et Zeyh, 571; 592,. 594,

6i7 1'., 618.

iCHiiincrvis Engl. 578.

ihyrsiflora Balf. fil. 583, 607 f.

tomchlosah. 572, 592, 594, 615 f., 618, 620.

Irnnsvaalensis Engl. 589, 6118.

IridactyUi Burch. 590, 641,

irldenlaia Sond. 580, 623.

undulata J acq, 573, 594, 632.

viUosa L. f. 578 flf., 594, 605.

vUlosissima Engl. 590 T, 598.

viminalis Vahl. 588, 640,

viticifolia F. v. M. 599.

IVeiiu*75c'/u'2 Engl. 582, 613,

Wilmsii Diels. 589, 614, 64 1,

Zeyhcri Sond. 584, 639.
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